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1587 Euxantios Euxunus 1538

Euxantios (Evgdvziog-, bei Apollod. bibi. Ill 1,

2, 5 § 7 W. ialschlich -dv&wg) , Eponymos des

milesischen Gescblechts der Euxanti(a)den (s. d.),

Cod. Phill. Schol. Ovid. Ibis 475; vgl. Geffcken
Hermes XXV 93 , 2. Das Schol. Apoll. Rhod. I

186 berichtet (nach Herodoros frg. 43 oder Ari-

stokritos n. Mdfoov frg. 1, vgl. C. Mill ler FHG
II 38. IV 334, nicht Nikandros , wie Helbig
Roscher Myth. Lex. II 2294, 49 behauptet), er

sei Sohn des Minos, Vater des Miletos gewesen.

Die Mutter wird bald Dexithea (Apollod. a. 0.),

bald Dexinoe (Schol. Ibis a. 0.) genannt. Der
Name ist zusammengesetzt wie Evfy-rslrig{-<pavTog)

und 'Io~(iv-)avziog, vgl. Fick Gr. PersonennamenS

63. 120, der sich aber S. 403 an die apollodorische

Form Ev-g'dv&iog (?) halt. Man hat wohl eher

an GebetserhOrung zu denken (ev%6t)v avxiav) oder

Bittgang {sv%aZe avrta&iv deov), und E. als Kult-

namen einer Gottheit aufzufassen, [Tiimpel.]

Euxeinos (Evt-eivog), Beiwort des Zens bei

ApolL Rhod. II 378, der damit die eigentliche

Epiklesis dieses Zeus Genetaios (Apoll. Rhod. II

1009. Val. Place. V 147) auf dem Genes- bezw.

Genetes-Vorgebirge am Schwarzen Meer, namlich

Zeus Xenios (Schol. Apoll. Rhod. II 378), um-
schreibt. [Jessen.]

Enxenidaij Geschlecht auf Aigina, aus dem
Sogenes, der Sohn Thearions, stammte (Pind.

Nem. VII 85. 104 mit Schol.). Sogenes siegte in

der 54. Nemeas (Schol. z. Uberschr. mit der Ver-

besserung G. Hermanns, vgl. Boeckh Pindar II

2, 416;, also 01. 78, 2 = 467 v Chr. (Christ
Pindari carmina 284), im Pentathlos der Knaben,

und Pindar richtete die siebente nemeische Ode
an ihn. [Swoboda.]

Euxenides* gilt als KomOdiendichter , nach

dem einzigen Zeugnis bei Suidas s. 'Emxaopog.
Vgl. Art. Euetes. [Kaibel.]

Euxenippos. 1) Athenischer Archon 01. 118,

4 ^ 305/4, Diod. XX 81. Dion. Hal. Din. 9 p. 650,

8R, IG II 252. 737 B. Add. 737, 32. 1136.

1137. II 5, 251b. Marin. Par. B ep. 23 S. 24

Jacoby.

2) Euxenippos, Er wird vom Volke beauf-

tragt, vom Amphiaraos durch Inkubation in Er-

fahrang zu bringen, ob ein Hiigelland auf oropi-

schem Gebiet. welches nach dem J. 338 unter

die Hippothontis und Akamantis geteilt worden
war, dem Amphiaraos zugehiirig sei. Als E. einen

fur die beiden Phylen gunstigen Bescheid ein-

geholt hatte, stellt Polyeuktos der Kydantide den
Antrag, der HSgel solle dem Gott zurtickgegeben,

der den beiden genannten Phylen erwachsende
Schaden aber von den ubrigen acht Phylen ge-

tragen werden. Nachdem Polyeuktos mit seincm
Antrag nicht duTChgedrungen war, zieht er den
E. vennittels einer sloayyelta vor Gericht unter
der Behauptung, jenes Traumgesicht des E. sei

erlogen, E. wird verteidigt von Hypereides durch
> die dritte Bede ftstsg Evgevtnxov ttoayytXiag auio-

JLoyia jiQoe IIoAvevxiov, welcbe zwischen 330—
$24 gehalten ist, Hypend. m 15ff. Blass Att.

Panly-Wtesow* VI

Bereds. Ill 2 2, 61ff. E. war nach Hyperid. in
13 ein alterer in der Politik unerfahrener Mann.

3) Sohn des Ethelokrates, Athener {AapmQevg).

10 TgtrjQaoxos in einer Seeurkunde des J. 334/3,

IG II 804 A a 10. [Kirchner.]

Enxenon, gehOrte zu den Verechworenen,

welche den Tyrannen Klearchos von Heraklea
Pontica, den Schiiler des Platon und Isokrates,

tQteten. Memnon IX 1, PHG III 527. [WilMch.]

Euxenos. 1) Sohn des Nikanor, Athener ('Ixa-

Qtevg). Er siegt in den Theseien zu Athen ncudag

uiayxQaxtov xfjg jfgcorrjg fjhxlag UDQ 140 V. Chr.,

IG II 448, 18. Derselbe begegnet in einem
20 Verzeichnis vornehmer Athener nach der Mitte

des 2. Jhdts., IG II 1047. 18.

2) Lakedaimonier. Von Agesilaos mit 4000
Mann in den Kustenstadten Asiens zuriickgelassen

im J. 394, Xen. hell. IV 2, 5. Curtius Griech.

Gesch. Ill 5 177. Judeich Kleinasiat. Stud. 73.

3) Evg~evog Jiatg Ev^ivco t&> ftp^s/gec?. 'Ayco-

voMtyjs h<xi ziavayvQi6.Q%ag ' anvyovog Ev^svco
ft

Tfti yv}ivaota.Qx(o nat jiqojto) OTgazayw wahrend der

Kaiserzeit in Mytilene, IG XII 2, 24. [Kirchner.]

30 4) Fur die Tradition, nach welcher der rornische

Saturndienst von den mit Herakles nach Italien

gekommenen Epeiern gegriindet und der mons
Saturnius nach dem pisatischen Kgoviog M<pog
benannt sein sollte, beruft sich Dion. Hal. ant.

I 34, 4 auf Evl-svog jrotyrtfg aQ%atog xai alloi

Tivkg zcjv 'Jxakix&v [ivfioyQatpaiv. Der Mann ist

sonst ganz unbekannt; Sylburg wollte dafur

"Evvtog 6 noiijTTJg schreiben, aber dieser hatte die

Ankunft des Herakles in Latium garnicht er-

40 wtihnt. [Wissowa.]

5) Aus Herakleia im Pontus, ein Lehrer des

Apollonios von Tyana , dessen pythagoreische

Philosophie wenig zu seinem schwelgerischen

Leben gestimmt haben soil. PMlostrat. vit, Apol-

lon. I 7 p. 6, 25, den Suidas s. Evdv&rjpog
und Evqevog ausschreibt. Zeller Illb* 125,2.

167, 1. [E. Wellmann.]

6) Griechischer Bildhauer, vermutlich aus hel-

lenistischer Zeit, nur bekannt durch die Kunstler-

50signatur auf einer von Spratt auf der Insel

Telos kopierten, seitdem verschollenen Basis einer

Portratstatue. Die zwischen dem Namen und
dem Verbum stehenden Buchstaben <Pa.axv.aog

will Babington zu dem Vaternamen $eqexq&-
tsos oder ^eqexvSso; erganzen , wahrend Kern
und Hiller v. Gaertringen darin das Ethnikon
sehen; dieser schlagt <PaXaoaoviog

,
jeneT <$ava-

yooEX'g vor. Babington Transact, of the R. Soc.

of"Lit. N. S. X 1874, 1161 nr. 6. Loewy In-

60schriften griech. Bildh. nr. 205. IG XII 3, 44.

[C. Robert.]

Euxia, Tochter des FluBgottes Elis, von Epa-
phos Mutter der Memphis, Schol. Verg. Aen. II

82. [Escher.]

Euxinms war nach Postumius de adventu
Aeneae et Liriatius communium historiarum bei

Serv. Aen. IX 710, welcher wieder den Varro
ausschreibt (Mirsch De VarroniB antiq. rer. hum.

49
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93), ein Gefahrte des Aeneas.. Nach der Amme des

E. Boia sollte Baiae seinen Namen erhalten haben.

Aurelius Victor orig. gent. Bom. 10 hat die Namens-

form Etexiims, wofur Aug. Reifferscbeid (Eh.

Mus. XV I860, 609) Euxmus vermutet, und

erwiihnt nicht eine Amme, sondern eine (namen-

lose) Mutter des E.
T
nach Weber ein sonst nicht

bekanntes Gewasser zwischen Misenum und dem

Avernus Euxmius sinus heifie. [0. Rossbach.]

Euxinidas (so der Bambergensis des Plin.

n. h. XXXV 75, was auf die griechische Form

Ev&ividag, nicht auf das Euxenidas der jttngeren

Hss. ruhrt. eitximidas der Riccardianus) ist nur

dadurch hekannt, dafi er den beriihmten Maler

Aristeides von Theben (s. d. Nr. 30) in seiner

Kunst unterrichtete. Plin. a. a. 0. setzt ihn in die

Zeit des Parrhasios und Timanthes, vgl. Brunn

Gesch. d. griecli. Kiinstler II 1 62. [0. Rossbach.]

Euxippe (EHixari), boiotische Heroine, vom

Apollousohn Akraipheus Mutter des Ptoos (wie 20

sonst Themisto von Athamas), Steph. Byz. s.

'AxQaiipia.
,

[Ttlinpel.]

Euxistratos (IIsvymorQazo, Ev$iorgazog\ Be-

gleiter des Theseus, als Teilnehmer am Festreigen

nach Besiegung des Minotauros dargestellt auf

der Francoisvase , CIG 8185b. Kretschmer

Gr. Vaseninschr. 156. 184. [Hoefer.]

Euxitheos. 1) Sohn des Thukritos, Athener

{'Ahuovoios). Spreeher der 57. demostbenischen

Eu*ynthetos (ffl&frfoms) aus Kreta (Le-

benier), Liebhaber des sChOnen Leukokomas, der

ihm schwere Aufgaben stellt (Theophr. mQi tQa>~

xog [frg. 113 Wimnu] bei Strab. X 478). Auf

traurigen Ausgang der Liebe deutet Pint, amator.

20 (verbessert von Rohde), vgl. die Parallelge-

schichte von Promachos und Leukokomas Konon

16 (vgl. dazu Hoefer 91). Rohde Gr. Rom. 81,2.

[Knaack.]

10 Euydrion (Liv. XXXII 13), wahTscheinlieh

verschrieben statt Methydrion (Steph. Byz. und

Miinzen, vgl. Imhoof-Blumer Ztschr. f.Numism.

I 94). Ortschaft in der Thessaliotis. Lolling (Hel-

len. Landesk. 152) identiflziert sie mit den Resten

einer altertumlichen Stadt, die sich bei Simekli*

nordwestlich von Pharsalos, am linken Ufer des

Euipeus, auf einem aus der Ebene aufragenden

Fclskegel befinden, an dessen Fufi cine Quelle ent-

springt fvgl. auch Leake North. Gr. IV 493. Bur-

sian Geogr. v. Griechenl. I 75). [Philipp son.]
^

Euypnos {Evvavog). Epiklesis des Zeus m
Delphi, Hesych. , vielleicht von Traumorakeln,

Gruppe Griech. Myth. 932, 3. 1 109, 5. [Jessen.]

Euzoius. 1) Hofennnche des Kaisers Iovian.

Athan. ep. ad lovianum = Migne G. 26, 824.

[Seeck.]

2) Euzoius, urn 370 Bischof von Gaesarea in

Palastina. In Caesarea hatte er mit Gregor von

Naziam zusammen die Vorlesnngen des Thespesios

SK^WS"^. 3 6 Schafer Dem. 30 uber Rhetorik besucht, sich also eine hjihere welt-

t:
Q[X?™Q0 * MP™* 1"7** "

1- hft TliMnnp- a,n<reetenet. Theologisch stand er
B. 262.

2) Eleier. Er stiirzt mit Kleotimos und An-

staichmos die Demokratie und reifit die Gewalt

an sich urns J. 343, Demosth. XVIII 295. XIX

294. S chafer Demosth. 112 363.

3) Aus Hyampolis. StQarriyog ip 4>wxiots
%

Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 212, zur

Zeit des delphischen Archon Menestratos (161/0

v Chr.); Poratow Art. Delphoi Bd. IV S.2637.

liche Bildung angceignet. Theologisch stand er

wie der damalige Bischof von Caesarea, Acacius,

auf dem Standpunkt der homoeischen Mittelpartei.

Gegen den von Jerusalem her nach 366 ftir den

erledigten Bischofssitz Caesarea ordinierten Gela-

sius erwarb er sich, gewifi unter dem Beistand

der Staatsgewalt — Kaiser Valens — , die dortige

Bischofswiirde, muBte sie aber unter Theodosius I.

etwa 380 wieder abgeben. Er hat sich das Ver-

tfLZ"^ "e 3. Jhdt,, IG 40^^^^±^^^^ZS^-
VII '507. [Kirchner.]

5) Ein sonst unbekannter Pythagoreer, von

dem der Peripatetiker Kleaich im zweiten Buch

seiner Bioi berichtete, er habe das irdische Leben

der Menschen mid die Gebundenheit der Seele an

den Ktirper als eine Strafe der Gottheit betraehtet,

der noch schwerere Mifihandlungen folgen wQrden,

wenn die Menschen nicht abwarteten, bis Gott

sie nach freiem Ermessen erloste (Athen. IV 157 c).

schatze von Caesarea durch Umschreiben auf Per-

gamente 2U retten, hat auch varii rnultiplices-

que tractatus verfatit, die aber von der siegreichen

Orthodoxie vernichtet, worden sind. Zeugmsse

uber ihn bei Hieron. de vir. ill. 114 und ep. 34. 1,

sowie Epiphan. adv. haer. 73, 37. [Julicher.]

Ex s. Sexi.

Exactor. Mit dem Wortc e. bezeichnet man

in der rSmischen Kaiserzeit hauptsachlich zwei

to "lotos Ansicht sti,n,nende SachricM ein 6esch,fl le.^ctogej^ ,»« ens d
;

e to

auf echter Cberlieferung beruhen. Zeller 1-5

451 1 3. Vb* 116 (nr. 18). 122, 2. DielsVor-

sokrat. 255, 17. [E. Wellmann.]

6) Attischer Vasenfabrikant aus dem Ende

des 6. Jhdts. Wir besitzen vier Gefasse mit sejner

Louvre 750). -,-,,.
dem die Signatur des Malers Oltos. und da die

Malereien der beiden anderen Gefasse genau den-

selben Stil aufweisen wie die der Schalen, so sind

auch diese mit Recbt dem Oltos zugewiesen

worden. Naheies unter Oltos. Heydemann
Ann. d. Inst. XLTH 1875, 254ff. Klein Meister-

Bgn^lS4ff. HaTtwigMeisterschalen71ft Wal-
ters History of ane. pottery 1 429- [C. Robert]

irgend ctwas fur einen anderen eintreiben (griech.

xoaaotiv, Jigd^ig).

1. Der ersteren Bedeutung begegnen wir haupt-

sachlich bei privaten und offentlichen Bauunter-

nehmungen, besonders bei den opera publico,. Als

/. Eutacius exacloi- operum (CIL VI 8481), aus

dem J 193 n. Chr. den bekannten M. Aurelms

Epaphroditus (GIL VI 8480), dessen Tatigkeit

uns aus der Dokumentensammlung des Adrastus

Procnrator der Marc-Aurelssaule (CIL VI 1585 a

Z. 14-25) bekaunt ist. Danach scheint ihm die

Beauftdchtigung der bei der Konstruktion ent-

standenen Gebatide zugesfcanrfen m haben (vgl.

Petersen Marcussaule If. Hirschfeld Verw.-

Oesch. 157), also wohl, breiter genommen, die

Beaufsichtigung uber das Konstruktionsmaterial,

die Beaufsichtigung der Konstruktion selbst und
ahnliches, keineswegs aber die Verfiigung tlber

4ie Gelder und noch weniger die technische Ober-

leitung. Als Beamter wird er wohl auf einer

Stufe mit dem Saulenprocurator gestanden haben,

weit unter dem procurator operum Aquilius Felix.

Sehr wahrscheinlich ist es, dafi auch der Miletus 10

Aug. liberties exaetor thermarum Traianarum

(CIL VI 8677) dieselben Befugnisse gehabt hat,

vielleicht bei dem schon fertigen Gebaude. Der-

selben Reihe von Gebaudeverwaltern fertiger Ge-

baude reihen sich auch der e. praediorum Lu-
eilianorum (CIL VI 8683), der exact(br) horio-

r(mn) ServU(ianorum) (CIL VI 8673), der muni-

cipals e. oper(is) basilicae niarmorari et lapi-

dari (CIL XII 3070, wohl bei der Konstruktion)

und der private e. ad imulas (CIL VI 9383) an, 20

vgl. CIL VI 7371. 9381. 9382 und X 706 (s.

Opera publica), Dunkler sind die Befugnisse

-des optio et exactor auri arg&nti aeris (CIL VI
42—44), der neben den triumviri monetales als

kaiserlicher Agent steht und der gesamten tech-

nischen familia iibergeordnet ist. Nach der Ana-
logie der oberen Reihe mochte ich ihn fur einen

Beamtcn erklaren, dem die Beaufsichtigung des

Pragematerials — Gold, Silber, Kupfer — , das

aus kaiserlichen oder unter kaiserlicher Admini- 30
stration stehenden Bergwerken kam, zustand. Er
bekam und verteilte die Barren unter die ein-

zelnen officio, und in dieser Eigenschaft stand

er im Konnes mit der ganzen familia monetaria
sowohl der kaiserlichen als der senatorischen Pra-

gung. Da, wie gesagt, alle Bergwerke in dieser

Zeit kaiserlich vcrwaltet wurden, so wundert es uns

nicht, einen gemeinsamen Beaufsichtiger der beiden

Miinzen zu finden. Er war das Mittelglied, das

die beiden Administrationen verband (die andern 40
Meinungen s. bei Babe Ion Traite" des monnaies
grecques et romaines I 1. 863), vgl. Monet a.

2. Als Erheber treffen wir die e. in der vor-

-diokletianischen Zeit weit seltener. Im afrika-

nischen Mascula haben wir einen Felicissimus
Augg. n. verna, exactor und seinen vikarius (CIL
VIII 2228), in Nacoleia (Phrygien) ebenfalls einen

kaiserlichen Sklaven e. rei publicae Naeotemium
(CIL III 349 vgl. p. 68) , am klarsten ist die In-

schrift aus Aventicum : Donato
j

Caesaris Au[g(u- 50
sti) servo]

\
Salviano exactor[i] j tributorum in

Hd[v(etiis)]
\
Communis viearius (Mommsen

Inscr. Helv. 178). Alle Inschriften gehoren ziem-
lich spater Zeit an : die erste wohl dem aus-

gehenden 2. oder 3. Jhdt., die zweite der Zeit

des Commodus, die Zeit der dritten ist nicht

festzustellen. Es ist kein Zweifel, dafi wir vor
uns nicht regelmaBige Erheber der direkten Steuer
haben, dafiir sind die Beispiele zu selten (s.

Mommsen St.-R. 113 1018, 2). Alle drei kai- 60
serlichen Sklaven fnnktionieren sicherlich nur
ausnahmsweise. Diese Vermutung wird durch
zwei andere Inschriften bestatigt ; ein Sklave der
Kaiserin Domitia funktioniert bei ihr als e. here-

d(iiaiivm) Ugat(orum) peetdior(um) (CIL VI
8434), also ffir auBerordentliche Einnahmen, und
nm gleich in viel hiShere Spharen flberzugehen,

-erscheint Timesitheua, der Sehwiegervater Gor-

dians, wahrend seiner judischen Procuratur als

e. reliquQr(tvm)annon(ae) sacrae expeditionis (CIL
XIII 1807, vgl. v. Domasze wski Rh. Mus. LVIII
1903, 227), also als Erheber oder Eintreiber

der reliqua, der als annona fiir den kaiserlichen

Feldzug ausgeschriebenen Zahlungen. Wie sind

aber die fruher angefuhrten kaiserlichen Sklaven
naher zu erklaren? Sie erheben oder treiben die

tributa, die direkte, Ofter die Naturalsteuer ein.

Ihr Geschaft ist vollstandig analog dem der agyp-
tischen jiQaxrogsg (s. d.) und zwar der nQaxTOQss
der direkten Naturalsteuer, der sog. TtQaxxogsg

atTiaoiv. Der Name e. bedeutet auch nichts

anderes als das griechische TtQammQ. Die jrpd-

ktoqss amxtiv aber sind die Eintreiber der in den
Thesauros an die gewohnlichen Sammler, die Si-

tologen, nicht eingelieferten Steuer (s. Rostow^-
zew Gesch. der Staatspacht 479, vgl. Wilcken
Ostraka I 653ff. 658ff.; Archiv f. Pap. I 143),

sie sind also dazu da
;

die saumigen Zahler an

ihre Pfiicht zu erinnern. Andere Befugnisse

konnen auch die angefiihrten exaetores nicht ge-

habt haben. Sie funktionieren neben den regel-

mafiigen Erhebern, den dsxajtooitot, und Decu-
rionen als kaiserliche Aushiilfebeamten, die die

Gewalt des Kaisers reprasentierten und deshalb

vie] effektiver wirkten, als die gewohnlichen hei-

mischen Sammler. Ich bezweifle also nicht, dafi

unsere e. als vom Procurator bestellte auflerordent-

liche Eintreiber der nicht freiwillig bezahlten

Steuer funktionieren. So bilden sie die Briicke

zu den e. der nachdiocletianischen Zeit, den Ein-

treibern der reliqua, die jetzt nicht mehr Aus-
nahme, sondern Regel sind. Anlange derselben

haben wir schon im 3. Jhdt, So funktioniert

wohl noch im 3. Jhdt. in Afrika ein gewisser

Fabius Oder exfactor) Aug. n. bei der Grenz-

regulierung als Untergebener der rationales (Cag-
n at Ann. ep. Ib98 nr. 93); ganz analog wirkt

ein e. in Agypten wohl schon im 4. Jhdt. (Am-
herst Pap. 142). Es scheint iiberhaupt, dafi bei

der Schaffung der Exactorie des 4. Jhdts. das

kombinierte agyptische System der Praktorie und
Dekaprotie (Wilcken Ostraka I 623ff.) als Vor-

bild gedient hat. S. Cuq Bibliotheque des e'coles

XXl32ff. Louis Lucas beiDaremberg-Saglio
Diet. d. ant. II 868ff. [Rostowzew.]

Auch nach der Diocletianischen Steuerordnung
bleibt die Regel bestehen, dafi der Exactor nicht,

wie der Susceptor, Steuern erhebt, sondern nur
Steuerschulden beitreibt (Cod. Theod. VIII 1, 9.

X 17, 3. XI 7, 1. 10. 16. Cod. lust. X 22, 3.

Nov. Theod. XV 2, 1. Nov. Val. II, 1. 3, 3.

XXXII 5). Dies bestatigen auch die Urkunden
bei L. Mitteis Griechische Urkunden der Papy-
russammlung zu Leipzig I, obgleich ihr Heraus-

geber (S. 208) anderer Meinung ist. Denn nach
nr. 62 1 Z. 9 liefert der Susceptor (vxoSexzijs) von

den Ertragen einer Goldsteuer 27 Pfund ein,

ein E. 2 Pfund, zwei andere je 3 Unciae , also

alle drei zusammen nur einen kleinen, bei der

Erhebung der Steuer unbezahlt gebliebenen Rest.

Die Ubergabe der Gesamtsumme erfolgt im J. 384
fur die 6.-9. Indiction, d. h. fiir die J. 378—381,
also fiir einen langst vergangenen Zeitraum, fur

den nicht nur die Steuern, sondern auch die Steuer-

schulden schon erhoben sein konnen. Nach einer

andern Qaittnng nr. 62 II Z. 25 erlegt der Susceptor
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am Anfang der 15. Indictaon als JBrtrag der 13.

und 14. die Summe von 14i/e ?&*& Gold, und

der B. f&gt spater 1&/1S Pfund hinzu; das Ver-

haltnis ist also dasselbe. Endlich wrrd nr. 64

Z. 9 ein E. beauftragt, fur die Einlieferung eines

bestimmten Steuerertrages zu sorgen fjdt} zov

xaiQov xaTEJielyovTos xai x&v aqyvqlotv StpXovTtov

ovvd^afiEiv, wonach es sich auch hier, wenn nicM

sanz, so doch zum Teil, urn eine verspatete Zah-

(God. Theod, XH 6, 03. 7, 1); BoliU*ta|e fcommen

bei ihnen nicht vor. Weim auch difi SuBceptore*

ausnahmsweise erm&chtigt werden, die zaUlIIg
von Steuerschnlden anzunehmen, so beschr&nkt

sich dies auf die allerneuesten, bei denen die

Adaration nock nicht eingetreten ist (Cod. Theod.

XI1 6
'
10)-

. *• -C a
In der friiheren Kaiserzeit waren die &. aulier-

ordentliche Beamte gewesen ; doch die harte Steuer-
ffan7 so doch znm ieil, um eme verspatete ian- oruwuuww "«"«» Bv nv-- ,

—- -» ---;--"W d h mn eine Steuerschuld , zu handeln 10 ordnung Diocletians, durch seiche dieB™^nd»
rung, ii. u. um

TT_i.__j- ™ -~u. M._ oi-ii iTnTTiPr ttiaTit Mnften. scheint dazu geiuhrt
scheint. fjbrigens ist die Urkunde zu sehr ver-

stttmmelt, um sichere Schlusse zu gestatten.

Dieser Unterschied zwischen E. und Susceptor

begrundet noch einen zweiten. Der letztere hat

immer nur mit einer bestimmten Steuer zu tun,

die meist auch in seinem Titel genannt wird. Vgl.

susceptor aurarius Cod. Theod. XII 1, 173, sus-

ceptor auri vel argenti Cod. Theod. XII 6, 17, wro-

dfxTtig xevoov Mitteis a. 0. 62 II 3. 11. 19. 26,

sich immer mehr hauften, scheint dazu getimrt

zu haben, dafi sie standig wurden. Unter Con-

stantin gliedern sie sich in zwei Rangstufen.

Die Oberleitung uber mehrere Provinzen zugleich

besitzt ein Senator consularischen Ranges, der

den Comestitel fiihrt. Doch ist es fraglich, ob

dieses hohe Amt nicht ein auBerordentliches war,,

da ea nur in einer einzigen Inschrift erwahnt

wird (Dessau 1216 = CIL X 3732). Dagegen
Mx^Z^™^JUwi^^20 Bind die n»en E. st^dig, von denen jeder

293; vgl. Exactor eivitatw vom J. 322: Arch,

f. Papyrusforsch. Ill 341, i^dxzoig 'EqimmoMiov

aus demselben Jahre: a. 0. 348, s&xxoqi ax*

Sovpdo'ivoiv xai Jioifttmhov Mitteis a. 0. tx, 1.

susceptor vini Cod. Theod. XII 6, 26. XIV 4

Uberschrift, otvojtaQakrj^ttn? BGU 549, susceptor

vestium Cod. Theod. XII 6, 4. 31, im^Ai^s

htoJTos Mitteis a. 0. 45, 11. 46, 10. 59, b,

imfisktjxtjg eo&iJTOs GtQaTKottxfjg Mitteis a. 0.

60, 5, wioSEXxai Mvov zov tegov <xva§olmov Arch,

f Papyr. IV 159, susceptor specierum annona-

3
Avrtvoov7i6Xs(oq vora J. 340: BGU 21 II 17; duo

E^axxoqmv rfjg avt^g noiecog vom J. 346: Corp.

pap. Kaineri I 247, 3). Als ihre Unterbeamten

werden itQaxxogss (Arch. i. Papyrasi'orsch. Ill
f Panvr IV 159 susceptor speeurum annona- werucn ^miu^ v"^"' -k** a • >

Cod. Theod. XII 6, 24, oi%ajio8exTn? Mitteis a. 0.

98 III 11. Dagegen erscheint der E. immer m
ganz allgemeiner Bedeutung ohne Angabe einer

besonderen Steuer. Nur unter Constantin d. Gr.

findetsich ein exactor auri et argentt; aber da

dies in einer Inschrift vorkommt (Dessau 121b

= CIL X 3732), bietet es vielleicht nur den

volleren offiziellen Titel des Amtes; denn wahr-

scheinlich hatten alle E. Gold und Silber beizu-

TitiQhys erwahnt (BGU 21 III 1. 9), wonach eme

groBere Zahl von Apparitoren ihnen zur Hand

gewesen sein mufi. Unter Constantin smd sie r

wohl nach der Bedeutung der ihnen untergebenen

Stadte, bald ducenarii, bald eentenarii, bald

sexagenarii (Cod. Theod. VIII 10, 1. XI 7, 1),

also ritterliche Beamte. Doch gait ihre Tatig-

keit als ein Muiras, dessen Ubernahme erzwungen

werden konnte und von dem befreit zu sein ein

treiben. vw &**>*

^

«

«

v„„„ui*. ™„ *\ r™.te.A«m wnrde von den Decunonen diese
namlich, wenn sie nicht rechtzeitig bezahlt wur-

den in Geldschulden, well man sie dann adanerte.

Dies konnte ich Bd. I S. 840 erst aeit der Zeit

des Valens nachweisen (Ammian. XXXI 14, 2.

Cod. Theod. XI 1, 19. 28, 17), doch hat sich

jetzt in der Leipziger Papyrussammlung 84 VI

1 8 ein viel fruheres Beispiel gefunden. Hier

werden am 27. Mai und 24. Juni 303 Zahlungen

geleistet vxeq ysvtjftajos e' IvStxriovog, d. h. fur

3). Trotzdem wurde von den Decurionen diese

Stellung erstrebt, weil sie ihren Bang erhohte

und ihnen zugleich Gelegenheit, sich zu bereichem,

bot. Dies ergibt sich aus der Urkunde Greek

papyri in the British museum II p. 273. Denn

durch sie wird im J. 345 ein friiherer Offizier,

der an das Hoflager reist, von dem primus cu-

riae der Stadt Arsinoe aufgefordert, ihm von den

Kaisem eine smaToki} itaxtoQiag zu erwirken, und

tfttffi 'r^M^™™^™^™* die Verpnichtung ubemommen, daii der
das J. iHilli, es nanuen t

.a: * I1 „„«, Ppffinf fur die Kosten einstehen werde, welche
schulden Und wahrend sonst die Leistungen

aus der Ernte {yhmm) regelmaBig in Naturalien

bestehen. wird in diesem Falle Geld erlegt Aus

dieser Adaration erklart es sich, warum bei den

Susceptores die Steuer genannt wird bei _den E.

nicht. Jene empfangen eben zum Teil Geld, hau-

fieer aber Naturalien (species Cod. Theod. VII

4 1. VIII 5, 47. Xn 1, 49 § 2. 6, 7. 9- 10. 15.

18 21 23. 24. XIII 5, 8), also Leistungen sehr

verschiedener Art, diese immer nur Geld (Mitteis 60

a 62 I 9-11. II 30. 64, 12. 98. Cod. Theod.

X 24 1 XIV 4, 3. Nov. Maior. VII 14). Daher

werden die Susceptores angeklagj^ faUchesi Mafi

und Gewicht anzuwenden (Cod. Theod. XI 8, &
XH 6. 19. 21) : bei den E. dagegen ist nur von

Gewichteii die Bfide (Not Maior. Vn 1&). wie

sie znm Fwtetellen drar VoUwertigkeit dm p-
zahlten Goldes uod Sifters verwendet wurden

Petent fur die Kosten einstehen werde, welche

sich aus seinem Auftrage ergeben, wahrschein-

lich durch Bestechung der Hofbeamten. Hieraus

lernen wir auch, dafi die Ernennung der E. durch

den Kaiser selbst vollzogen werden mufite. Ein

Mann, der E. und zugleich Stratege des hermo-

politischen Nomos ist, also dem Decurionenstande

angehort, kommt ira J. 322 vor, Arch. f. Papyrus-

forsch. in 348.

DaB ein Amt von dieser Art zu Bedruckungen

der Untertanen miBbraucht wurde, liegt in der

Natur der Sache (Cod. Theod. XI 1, 3. 7, 1. 2£
8, 2. XII 1, 117. 6, 22. 10, 1. Nov. Val. XXXH
5. Nov. Maior. VII 14. 15). Dies vnrd der Grand

gewesen sein, warum Constantius die Esactio den

Ducenarii, wahracBeinlicb auch den Centenarii

und Sexagenarii, entzog (Cod. Theod. XI 7, 9)^

was mit der Aufhebung des Amtes als solcben

-wohl gleiehbedeutend war. Denn im J. 355 finden

wir nur die Statthalter, die Praefecti annonae

-und die Eationales mit dem Beitreiben der Steuer-

itickstande beschaftigt (Cod. Theod. XI 7, 8. I

16, 5), wonach es Spezialbeamte fur diesen Zweck

kaum' mehr gegeben haben diirfte. Iulian scheint

den fruheren Zustand wiederhergestellt zu haben;

denn Valentiniari und Valens miissen gleich nach

ihrer Thronbesteigung im J. 364 auf die Ver-

fftgung des Constantius insofern zuruckgreifen,

als auch sie die Ducenarii von dem Amte eines

E. ausschlieBen (Cod. Theod. XI 7, 9). Dieses

selbst aber bleibt bestehen ; wieder erscheint in

Agypten je ein E. fur jeden Nomos, wenn auch

wahrscheinlich von niedrigerem Range; vgl. e$-

Axtgoq 'Odows vom J. 368, Mitteis a. 0. 64,

9. 50, s^dxroiQ
c Yyr)lhov vom J. 372, a. 0. 51.

Doch im Occident war sp&testens unter Iovian

"im J- 363 ihre Zahl vermehrt und zugleich be-

stimmt worden, daB sie teils aus den Officia der

Statthalter, teils aus den Decurionen bestellt

werden sollten (Cod. Theod. XIV 4, 3. VIII 15,

5), was dann bald auch auf Agypten ausgedehnt

wurde. Jedenfalls finden wir hier schon im J. 384

mehrere E. innerhalb desselben Stadtbezirks tatig

<Mitteis a. 0. 62 I 9—11). Jeder von ihnen

hat eine bestimmte Abteilung, pegfogj oder fis-

gfiojuos), unter sich (Mitteis a. 0- 98 I 3. II

1. Ill 1); doch scheinen diese nicht sowohl nach

Stadtquartieren oder Landbezirken, als nach Stand

und Bang der Steuerschuldner abgegrenzt ge-

wesen zu sein. Denn im J. 383 wird verfugt,

dafi bei den potentiores unter den Grundbesitzern

Ofncialen die Beitreibung zu ubernehmen haben,

bei Decurionen ihre Standesgenossen, bei kleinen

Leuten der Defensor civitatis (Cod. Theod. XI 7,

12). Dies war darin begrundet, daB die Mach-

tigen sich den Steuererhebern oft widersetzten

(Seeck Geschichte des Untergangs der antiken

Welt II 275. 294. 547} und man erwarten konnte,

daB sie vor den Unterbeamten des Statthalters

«her Furcht haben wurden, als vor den Decu-

rionen. Diese selbst aber wurden leicht zu Be-

-dnickern des niederen Volkes, und der Defensor

war cigens zu dem Zwecke eingesetzt, es gegen

sie zu beschfitzen (Bd. IV S. 2366). DaB er im

Uebenamte auch Steuerschulden beitrieb, ist nicht

von Dauer gewesen; denn das Gesetz, welches

ihm diese Befugnis ubertrug. hat Iustinian nicht

mehr in sein Rechtsbuch aufgenommen. Aber

daB die Stadtgebiete zugleich die Hauptbezirke

fur die Eintreibung der Steuerruckstande sind

(Cod. Theod. XI 22, 3) und daB sich ihre De-

curionen mit den Officialen des Statthalters in

die Eiactionen teilen, bleibt bestehen (Cod. lust.

X 19, 10. 7 = Cod. Theod. XI 7, 16. Nov. lust.

CXXVIII 8. CXLVII 1. Nov. Marc. II 1—3;
officiates Cod. Theod. VI 3, 4. XI 7 , 17. 21.

XIII 1, 12. Nov. Val. XIII 2; curiahs Cod.

Theod. I 32, 5. VI 3, 4. XI 7, 21. XII 1, 117.

«
f 22. Nov. Val. XIII 2. XV 4). Zeitweilig sucht

man den Decurionen diese Last zwar ganz oder

teilweise abzunehmen (Cod. Theod. XI 7, 21.

Nov. Val. XDI 2), doch hatte dies keinen Bestand.

Die E. wurden anfangs, so lange nur je einer

fiber jede Stadt gesetzt war, von den Kaisem

emannt (s. o.), sp&ter, soweit sie Decurionen waren,

von ihrer Curie gewahlt (Cod. Theod. XII 6, 20).

Dies hatte fur die Eegierung den Vorteil, daB

fur die Fehlbetr&ge, die sie nicht aus ihrem

eigenen VennOgen decken konnten, in erster Linie

diejenigen, welche sie zur Wahl vorgeschlagen

hatten, in zweiter die ganze Curie haftbar war

(Cod. Theod. a. 0.; vgl. XII 6, 1. 8. 9. XI 25,

1). Dies blieb im orientalischen Eeichsteil min-

destens bis auf Iustinian in Kraft (Cod. lust. X
72, 8). Doch fiir Africa, vielleicht auch fur andere

10 Provinzen des Occidents, wurde 412 bestimmt,

daB der Statthalter die E. ernennen aolle, und

zwar Cffentlich in der Provinzialhauptstadt, da-

mit aus der Mitte einer moglichst grofien Zahl

von Anwesenden gegen ihre PersOnlichkeit Be-

denken geltend gemacht werden ktmnteri, falls

solche vorhanden waren (Cod. Theod. XI 7, 20).

Die Bestellung gilt fiir ein Jahr, falls nicht die

besonderen Gepflogenheiten der betreffenden Stadt

oder die geringe Zahl ihrer Decurionen eine Aus-

20 dehnung der Funktion auf zwei Jahre notig er-

scheinen lassen (Cod. Theod. XII 6, 22).

Der E. empfangt von dem tabularius civi-

tatis (Cod. Theod. XI 7, 1 ; vgl. 28, 3) oder von

den tabularii provincial (Cod. Theod. I 10, 8.

XI 7, 14. 16. Cod. lust. XII 49, 2; vgl. Cod.

Theod. XII 6, 27) die Liste der Steuerschuldner,

welche brems debitorum (Cod. Theod. XI 7, 1)

oder nominatorii breves heiBt (Cod. Theod. I 10,

8). Nach ihr hat er die Forderungen des Keiches

30 einzuziehen, woriiber genaue Buchfuhrung vorge-

schrieben ist (Cod. Theod. XII 6, 18), und ist

dabei befugt, Realexekution zu vollstrecken (Cod.

Theod. XI 7, 4. 7. 16. Cod. lust. VI 2, 8) und

die Versteigerung des eingezogenen Besitzes zu

leiten (Cod. Theod. X 17, 3), was nicht selten

zu einer dircptio der Pflichtigen miBbraucht wurde

(Cod. Theod. X 1, 16. XI 7, 20). Oft wandte

man auch Gefangnis, Folter und Peitschen mit

Bleigeifieln an, obgleicb dies wiederholt verboten

40 wurde (Cod. Theod. XI 7, 3. 7. Nov. Val. XXXII

5). Denn die E. muBten, was an der Summe

des Beizutreibenden fehlte, selbst ersetzen (Cod.

Theod. VIII 1, 9. XII 1, 186. Cod. lust X 2,

2; vgl. Liban. or. XLVII 8. 9 p. 505. Theodor.

epist. 42 = Migne G. 83, 1217), bis Maionan

dies im J. 458 fiir den Occident aufhob (Nov.

Maior. VII 14). Die Exactio gait daher fur em

munus patrimonii und konnte als solches bis

zum J. 370 auch verraGgenden Witwen und Mun-

50 deln aufgelegt werden (Cod. Theod. XIII 10, 6),

welche dann naturlich die Eintreibungsgeschafte

durch irgend welche BedienstetenverwaltenlieBen.

Der E. konnte sich nach einem Gesetz des Tbeo-

dosius vom J. 385 nicht einmal durch eessio

bo/iorum von seinen Verpnichtungen Ibsen, son-

dern der Statthalter hatte sicb an seinen Leib

zu halten (Cod. Theod. X 16, 4), wobei ihm zwar

nicht der Gebrauch der Folter, wohl aber der

Bleigeifiel gestattet war (Cod. Theod. XII 1, 117).

60 Um die offentlichen Gelder nicht in Gefahr zu

bringen, war es jedem streng verboten, bei einem

E. eine Anleihe zu machen (Cod. Theod. X 24,

1). Sie selbst durften innerhalb ihres Amtsbe-

zirkes keinen Kauf abschlieBen, damit sie ihre

Macht nicht zum Schaden des Verkaufers miB-

brauchten (Cod. Theod. VIII 15, 5). So lange

ihre Funktion dauerte, genossen sie Freiheit von

alien andern Lasten, auch von der Tutel (Cod.
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Just. V 62, 10). Vermocbie man auch durch die

E, die Steuerreste nicht vollstandig beizutreiben,

so wurden eonpulsores und opinatores, spater
canonicarii in die Proviazen gesandt, iiber die

Bd. Ill S. 1488 gebandelt ist. P. Louis-Lucas
bei Daremberg-Saglio Diet, des ant. II 868.
P. Collinet et P. Jouguet Archiv f. Papyrus-
forsch. III 347. [Seeck.]

Exaetus, d. h. homo ex actis {Momm sen
Ann. d. Inst. 1853, 73f. Borghesi Oeuvres IV
190, 2), ein mit der Ausfertigung von Schrift-

stikken betrauter militarischer Unterbeamter.
Wahrend Cauer Ephcm. epigr. IV p. 431, Mar-
quardt St.-V. 112 551 folgend, den E. mit dem
actarius identifiziert, folgert Cagnat (Darem-
berg-Saglio Diet. II 873; L'arme'e d'Afrique

135; Acad, des inscr. et belles lettres compt.-

rend. 1898, 386f.) mit Recht aus CIL VI 3401
= XIV 2255 und Rev. arch. 1898 II m\ 108.

109, wo nebeneinander ein actarius und due An-
zahl exacti sowohl der Legio II Parthica wie der

III Augusta erwahnt wird, dafi die exacti dem
actarius unterstanden. Meist waren die exacti

wobl den holieren Befehlshabern beigegeben: so

wird CIL III 5812. VIII 5362. CIEh. 996 (aus

dem J. 223) ein e. consulaHs, CIL VIII 4240. Ill

3634 (nach Wilmanns Annahme) ein e. adprae-
torium, CIL III 4311 ein e. officii praesidis,

CIL XIII 1847. 1822 ein e. procurators, CIL
VIII 2977 ein e. viri clarU&imi genannt. Ebenso
haufig feblen dagegen nahere Angaben tiber ihre

Verwendung, vgl. CIL III 4232. 6179. VIII 2567.

2626. 2933. 2956. 9990 (die Buchstaben exa oder

exae lest Seeck oben Bd. I S. 301 zutreffend

in e. auf). Bei der Flotte war Ephem. epigr.

V 989 zufolge ein Trierarch der classic Alexan-
drina als E. tatig, vgl. Leipz. Stud. XV 383.

[Fiebiger.]

Exadios (EgdStog), ein Lapithe, II, I 264,

Hes. scut. 180. Ovid, met XII 266. Die veto-

regoi scbrieben nach Schol. A II. a. a. O. aucb
Xadios. Vgl. Luk. Paras. 45. Eustath. II. a. a.

O. p. 101. Suid. und Etym. M. (vgl. Hesadios
und Dexamenos).

'

[Hoefer.]

Exagium, st-dyiov, seit Constantin Benennung
des Solidus als eines Normalgewichtes von i/

72 Pfund
= 4 scripula = 24 xegdzia

t
Hultsch Metrol.

script. I 166. 245, 5f. 268, 12. 313, 22. Aucb
durch die abgekiirzte Form ozdyiov (s. d.) wird

der Solidus haufig bezeichnet, ebd. 97f. 228, 20.

229, 1 u. 0. Als vofiiopa oder i^aytov deutet

Per nice Griechische Gewichte 67. 179 ein aus
Korinth stammendes, etwas abgenutztes Bronze-

gewicht, das gegenwartig 4,07 g (statt normal
4,55 g) wiegt, [Hultsch]

3

E£aytay7], ein Rechtsgeschaft in Athen. iiber

das die Quellen mix unvollstandige Auskunft geben.

Zumeist bezeiebnet es den Widerstand, den der

Besitzer eines Gegenstandes einer anderweiten
Besitzergreifung entgegenstellt , am haufigsten

gegenuber der h^drevaig eines Erben , Isai. Ill

22. 62. Demosth. XLIV 32, der Besitzergreifung
auf Grand obsiegenden Erkenntnisses , Demosth.
XXX 4. 8; auch gegenuber dem Pfandglaubiger
findet sich c. [Demosth.} XXXII 14, vgL fiber den
verwickelten Fall Thalheim Herm. XXIII 203.
Das l£dyeiv beschi&nkte sich wobl auf eine Er-
klirnng oder hochetens auf eine symbolische Hand-

lung, fftr welche der Besitzergreifende sicb im
vorana Zeugen mitbrachte, Isai. Ill 22. Die
Folgen der h waren verechieden, je nach der Be-
rechtigung dessen, dem sie entgegengestellt wurde..

Unzweifehaft berechtigter ^drsvais gegenuber
tog sie eine dfcij i£avkr)g (s. d.) nach sich, bei

Isai. Ill 62 ist einer Erbtochter gegenuber noeht

von schlimmeren Folgen die Rede. Bei unbe-
rechtigten oder zweifelhaften Anspruchen dagegem

lOhatte sie keine andere Folge, als dafi diese da-

durch auf den Prozefiweg verwiesen wurden. In
alien diesen Fallen war der e^dycov BesitzeT des;

Gegenstandes, indessen kommt die k Isai. V 22f.

auch im Angriff vor, uidem auf Grund eines Ver-
gleichs die eine Partei den Pfandglaubiger der

andern aus dem Besitze eines Bades durch £, zu
verdrangen sucht. Das Wort ?£dysiv ist dort
wiederholt gebraucht, so dafi an der technischen
Bedeutung kein Zweifel ist. Nur so erklaren sich

20 auch die schweren Folgen dieses mifigliickteii

Angriffs (40 Minen Strafe), Der Fall dient aber
nicht dazu, uns iiber die Natur der L aufzuklaren.

Vgl. Meier-Lipsius Att. Proz.477. Thalheim
Eechtsalt.4 133. Neuerdings hat Mitteis Ztschr.

Sav.-Stiftg. Rom. Abt. XXIII 295 die juristischo

Natur der i. genauer zu bestimmen gesucht, als^

Bestandteil des Petitoriums, nicht des Possesso-

riums, als ein Eecbt des Besitzers. So lange die

Besitzfrage nicht entschieden ist , sei auch nicht

30 festgestellt, welcher Teil zu ihr befugt ist. Werde-
die I. im Einverstandnis beider Teile vorgenom-
men, so enthalte sie einerseits einen Verzicht de&
Weggefiihrten auf den Besitz und die KlagerrolLe,.

anderseits auf Seite des Wegfiihrenden eine An-
crkennung seiner Passivlegitimation. Die prak-

tische Bedeutung der i. bestehe darin, daJB si&

die Feststellung der Parteirollen bewirke.

[Thalheim.]

*E%atgeoEG>s (oder d<paiQso£a>g) Stxi] ist eine

40 Klage in Athen, gerichtet gegen denjenigen, der

das aysiv (s. d.) eig bovisiav dadurch hindert, dafi

er den Beanspruchten PgaiQeTzat oder dyaiQElTat

eig tXevdsQiav. Diese beiden Verba stehen ohne
Unterschied (Fuhr Lysias II io 132). Der e£ai-

gojjfiEvos hatte gesetzlich vor dem Polemarchen
dem ayojv drei Biirgen zu stcllen, die fur alien

ihm erwachsenden Schaden bafteten, [Demosth.]

LIX 40. Plat. Leg. XI 914 e. Daraufhin blieb

der Beanspruchte einstweilen frei, und der aycov

50 klagte gegen den kt-mpovusvos, [Demosth.] a. 0. 45.

Harp. Als Kiegel gegen ungerechtfertigte e^atQsat;

gait die Bestimmung: to tJjluov zov ztfiqfiaioz

6<p£t?.siv xm dystocia) og ar do£r) fiij bixaicog d$
tyjv efavfcoiav a<pe?Jo&ai, [Demosth.] LVLTI 21.

Trotzdem konnte ein solcher Eechtsstreit durch

Vergleich enden, Aisch. I 63. [Demosth.] LIX 45.

Von Beden in solchem Fall ist nur bei Dionysios

der Anfang der Rede des Isaios fur Eumathea
erhalten, frg. 15 Sch. DaB es dabei nicht immer

60 so gesetzlich zuging, zeigt die Erzahlung bei Lys.

XXin 9f. , auch lsokr. XII 97 deutet auf MiJJ-

braache. Gegen gewaltsame dtpaieeov; war ubrigens

die piaiwv dixt) (s. d.) verstattet. Bei lsokr. XVII
14. 49 diirfte das eiatQeta&cu ets sisv&egiav von
dem eigenen Sklaven, den Pasion nicht zur Fol-

terung ausliefern wilL wohl nur bildlich gebraucht
sein; vgl. Lipsius Att Proz. 658f. Anch ander-
warts drohteProxefi und Geldetrafe dem, der zu

Unrecht die Freiheit eines Sklaven behauptete,

z. B. in Delphoi Wescher-Foucart nr. 34, iu

Agypten FoucartMem. sur raffranchissement 12.

18; vgl. auch Dittenberger Syll.a 653, 84 aus

Andania und Mitteis Reichsrecht und Volks-

recht 396f. [Thalheim.]

'EgatQeotfios vpsea, ein ausgesehalteter Tag,

im Gegensatz zum eingeschalteten {i^oh^og).

Solche Ausscbaltungen fanden statt 1. auBer-

ordentlicherweise, urn die durch rjnvollkommen-

beit der Ealeudereinrichtung verursachte Abwei-

chung des Monats vom wahren (synodischen)

ilonduralauf zu korrigieren. Vgl. Cic. Verr. II

129: est consuetude* Siculorum ceterorumque

Qraeeorum, quod suos dies mensesque congruere

volunt cum solis lunaeque rations, ut nonnum-

quam, si quid diserepet, eximant unum aliqitem

diem, quos illi exhaeresimos dies nominant.

Wie andere Kalendereinrichtungen, wurde auch

diese zuweilen durch Habsucht und Gewissen-

losigkeit zu fremdartigen Zwecken mifibraucht,

wovon Ps.-Aristoteles Oecon. II 29 p. 1351 b 14

ein Beispiel berichtet. 2. Als Ausscbaltung fafite

man aber auch die Weglassung eines Tages auf,

durch welche aus dem dreifiigtagigen Monat {pyv

jtkrjQtjg) der neunundzwanzigtagige (,«//r xmlog)

wurde. Dies geht von der Anschauung aus, dafi

die Tagzahl 30 das Ursprungliche und Normale

sei, 29 erst durch nachtragliche Kiirzung daraus

entstanden, einer Anschauung, von dei cs auch

sonst zahlreiche Spuren gibt. Dahin gehOrt z. B.

der Gebrauch von TQiaxdg fiir den letzten Monats-

tag, gleichgiltig ob der Monat voll oder hohl ist

(Dittenberger Or. Gr. inscr. sei. I p. 6491). Die

Tatsache, dafi die Agypter nur dreifiigtagige Mo-

nate kannten, druckt daher Diodor. 1 50, 2 mit

den Worten aus ovb' fjumag vtpaiQouow, xa&dxsg

ot ji).Eiatot ztiv 'Elh'ivoir. Wahrend in der Okta-

eteris (s. d.) voile und hohle Monate ununter-

brochen abwechselten, gait in dem metoniscben

Kalender jeder 64. Tag, vom Anfang des Zyklus

an gczablt. als igatQsoipog. Genaueres s. untev

Me ton. Welcher Tag in den hohlen Monatcn

als ausgeschaltet gait, war friiher sehr bestritten,

indem Dodwell, Greswell. Cnger den vor-

letzten (dsvrega tpdtvovzog), Petavius und nach

ihm Ideler, Boeckh, A.Moramsen den zebnt-

letzten (bsxdir} yfttvovrog) als Ausfalltag ansahen.

Doch darf man wohl jetzt das Ergebnis von A.

Schmidt Handbuch der griech. Chronol. 153if.

als gesichert ansehen, wonach in dem vormetoni-

schen Kalender Athens, der die Tage der letzten

Dekade riickwarts zahlte, die bexdtt) (fQivovxog

iu den hohlen Monaten fehlte, so dafi in ibnen

der 21. hdzi} (pdlvovzog biefi, wogegen seit Ein-

fuhrung des metonischen Zyklus und der Vorwarts-

zablung in dem letzten Monatsdrittel die hdzr\

fiez' sixddag, der vorletzte Monatstag, ausgelassen

wurde. Gegen Dodwells Ansicht spricht Schol.

Arist. Nub. 1132 und namentlich Pollux VLTI

117, nach dem es in Athen in jedem Monat eine

bevxega (pftivovzos gegeben haben mufi. Mit Un-

recht hat man das Zengnis des Plutarch iiber

den Ausfall des zweiten Bo€dromion (de frat.

am. 18 p. 489 B zijv yog dsvtEQav i^atgovoiv dei

zov Bot}6eofudJvog , d\g £v ixslvy xq> Iloost&dvi

jiQog ttjp "AhrpfSv ysvoftsvtj; xt\i danpoQdg; Qaaest.

conv. IX 6, 1 p. 741 B wo be os, ebztv, d> 3fc-

vitpvle, UXr)fav, ozi xal zijv deyzegav zov Bot]-

dgOfiicSvog fifiiqav igaiQovpev ov txqos rrjvos-

Xrjvtjv, (UA
1 ou xavzfl doxovmv sgioai tzsql Ttjg

XcoQag oi fool) mit diese r Fraga in Verbindung

gebracht; denn ein Ausfalltag, der nur in dem

einen Monat Boedromion, in diesem aber immer,

einerlei ob er hohl oder voll war, eintrat, kann

mit der regelmafiigen kalendarischen L r}. der

/nfjvsg aollm nicht das mindeste zu tun haben;

10 Plutarch sagt das ja auch geradezu (ov xgog rr/v

aslr'ivrjv). Deshalb ist auch Boeckh s Hypothese

(CIG I p- 226), der Schrii'tsteller habe die dsv-

ziga iGzausvov, die er ganz unzweideutig bezeieb-

net, mit der dsvriga <pdtvovzog verwechselt, nicht

zu halten. Wie iiber die Glaubwiirdigkeit der

Plutarchischen Angabe an sich zu urteilen ist,

stent dahin. Dafi in einer Rechnungsurkunde

aus dem J. 407/6 v. Chr. (Dittenberger Syll.a

51, 55) tievtegq. Borjdoo/.udJvog steht, und zwar zwi-

20 schen vovj^fjvia BorjdQouxovog (Z. 53) und rezgadi.

ioza^hov Borjdgo/iuaivog (Z. 57), so dafi richer

fevxF.Qft, loia/nsvov gemeint ist, hat man durch

die Annahme einer spateren Einfuhrung jenes

Ausfalltages mit Plutarchs Bericht in Einklang

bringen wollen. Jedesfalls kann es sich, wenn

etwas Wahres an der Sache ist, nur urn die Ver-

meidung der Bezeichnung devzega tGta/isvov

handeln (vielleicht zahlte man statt dessen zwei

zglzai), nicht ura das Herausnehmen eines Monats-

30 tages ohne Ersatz aus dem kunstvoll geordneten

athenischen Kalendersystem. [Dittenberger.]

'E^aigeats, Platz zum Lfischen der Schiffs-

ladungen in Athen, s. Art. Emporion.
[Waehsmuth.]

'E^dlewtTgov, ein kleines flaches Gefass {tpid?.fl

agoosotxog Poll. VI 106), in das das Salbol ge-

gossen oder die Salbe getan wurde, um sie zum
Salben zu benutzen. Poll. X 121. Aristoph. Ach.

1063. An letzterer Stelle ist das 'E. der Nym-
40pheutria nicht mit dem Alabastron des Para-

nymphos identisch, wie wobl bei Suidas ange-

nommen ist, wo unter Anfiihrung der Aristophanes-

stelle das *£". als Xrjxv&og und dXdfiaoiaov be-

zeichnet wird. Unter den Geraten des Arztes

erscheint es Poll. X 149. Antipbanes bei Poll. IV

183. Ein holzernes 'E. unter Tempelgerat IG
IV 39. [Mau.]

Exainetos. 1) Sohn des Empedokles aus

Akragas. Siegt zu Olympia im Ringkampf 01.

50 71 = 496, In derselben Olympiade siegt sein

Vater Empedokles. mit dem Reitpferde, Satyros

frg. 11, FHG III 162. Nach Herakl. Lembos

frg. 6, FHG III 169 siegte E. nicht im Ring-

kampfe, sondern im Lauf, vgl G. H. FOrster

01. Sieger (Zwickau 1891) nr. 161.

2) Aus Akragas. Siegt zu Olympia im Laufe

01. 91 =416, Diod. XII 82. Aelian. v. h. II 8.

Afric. b. Euseb. I 204 mit v. Gutschmids Emen-
dation. E. siegt auch 01. 92 = 412, Afric. und

60 Diod. XIII 34. Den prachtvollen Einzug in seine

Vaterstadt bei letztgcnanntem Siege, wobei ihm
die Akragautiner mit 300 Zweigespannen, die von

weifien Rossen gezogen wrurden, einholten, be-

schreibt Diod. XIII 82, vgl. G H. FOrster a.

O. nr. 271. 276. [Kirchner.]

Exakesterios ('E^axE<nr}giog , 'EfaxEOtrio).

a) Epiklesis dea Zeus, Hesych. Schwurgott in

Athen neben Zeus Hikesios und Eatharsios, Poll.
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VIII 142: zQsft &eove S/xvvvai xeXevst Z6Xtov,

'Beitftor , Ka&deoiov, *E^axeatiJQa ; vgl. S cho e

-

mann Griech. Altert* 145, 276. h) Epiklesis

der Hera, Hesych, 'JEt-axeotTjQtos • 6 Zsvs xal »/

"Hga. Uber die Bedeutung der Epiklesis al8

,heilend4

,
,entsuhnend', vgl. Maass Ind. schol.

Gryphisw. 1890/91, 13. Usener GOtternamen
159. [Jessen.)

Exakestidas,sizilischerMunzstempelsehneider

and sich in den Hvpanie, vier Tagefahrten ober-

halb seiner Mfindung, ergofi. Sie Bollte so bitter

sein, dafi sie angeblich das Wasser des Stroines

von ihrer Einmtlndung ab ungeniefibar machte;

Herodot. IV 41. 81 (zitiert bei Eustath. ad Dion.

1143. Atheu. II 43 C. Pans. IV 35, 12) und Mela

II 7. Diese Fabel ist zweifellos von hellenischen

Ansiedlern des Pontos erfunden zur Erklarung

der beobachteten Tatsache, dafi das Wasser des

aus dem Ende des 5. Jbdts. v. Chr. Er hat 10 Hypanisoberhalb seiner Miitidungsalzigschmeckt;

semen Namen auf zwei Tetradrachmen und einem ji;° ™»*i~ TW^ho hildn* das Hnn-.h Rndwinde

Didrachmon von Kamarina genannt. Auf den

Vorderseiten dieser Mtinzen sieht man entweder

den Kopf des jugendlichen, etwas weich gebildeten

Herakles mit dem LQwenkopfe als Helm oder des

Flufigottes Hipparis, auf den Ruckseiten Athena (?)

auf einer Quadriga von Nike bekranzt oder die

Nymphe Kamarina (?) auf einem Schwan. E. stelit

in seiner Arbeitsweise dem bedeutenderen Euai-

die wahre Ursache bildct das durch Sudwinde

stromaufwarts getriebene Seewasser. Die Grenze

zwischen den ackerbauenden Skythen und den

thrakischen Alazonen war etwa am Sinjucha, einem

linken Nebenflufi des Bug, an dem also auch E.

gelegen haben mag, vielleicht an einer Handels-

strafie, die stromaufwarts nach der Ostsee fiihrte.

Auf diese Lage fiihrt auch die Herodoteische An-

gabe der vier Tagefahrten, wenn man Tagefaurt

netos (s. d.) sehr nahe. Vgl. Brunn Gesch. d. 20gleich Sdos nimmt, den Herodot. IV 101 auf 200

griech. Kiinstl. II 126ff. A. v. Salle t Kiinstl er-

inschr. auf griech. Mtinzen 16. R. Weil Kiinstler-

inschr. der sicil. Miinzen 14 Taf. II 8. A. J.

Evans Syacusan medallions and their engravers

196ff. 73. 26. Taf. X 4. [O. Rossbach.]

Examinator. Dieser Titel findet sich nur in

der Inschriffc des C. Caelius Saturninus (Dessau
1214 = CIL VI 1704), der seine Lanfbahn unter

Diocletian begann und unter Constantin beendete.

Dies ist eine Zeit mannigfacher Experimente auf 30

alien Gebicten der Verwaltung, die einander schnell

folgten und eines das andere verdrangten. Auch

von dem Amte des E. kann man daher annehmen,

dafi es unter Diocletian eingefdhrt und unter

Constantin wieder abgeschafi't oder doch sein Titel

verandert wurde, wenn es nicht gar ein aufier-

ordentliches war, das iiberhaupt nur einmal vor-

kam. Aus seiner Stellung im Cursus honorum

ergibt sich, daft es ritterlich war und nach der

Stadien berechnet. E. ist nach Herodot ein sky-

thisches Wort, das die Hellenen mit ,Heiligen-

weg 1

{igal odot) erklarten. Die Ubersetzung wird

richtig^scm, wiewohl die moderne Sprachwissen-

schaft nur ,Weg' (altpers. pathi, dem pai ent-

spricht wie z. B, pehlewi und neupers. pai dem
altpers. padha ,Fufi'j mit Wahrschemlichkeit darin

nachweisen kann und die ersten beiden Silben

dunkel bleiben. [Kiessling.]

Exarchos ("Egagzos). 1) Ephor von 428/7

v. Chr., Xen. hell. II 3, 10. [Niese.]

2) Exarehus, auch exarcus (z. B. CIL in
405) und hexardws (CIL III 4832), ein niederer

Reiterbefehlshaber der spaten romischen Kaiser-

zeit. Stellung und Rang desselben sind naher

nicht bekannt, vgl. Mom ms en zu CIL III 4832

und Herm. XIX 229. Bezeugt ist aufier einem

nicht naher bezeichneten E. (CIL V 6998) ein

e. alae Cclerurn (CIL III 4832), ein e. in re-

Praefectura Annonae, aber vor dem Vicariat be 40 xillatione equitum Dalmatarum eomitatensi An-
it i _ j . J_ T\„-. rp'i„i i— j.,1. —ii„*-k„,1:« ^~*.l,itrti->n fPTT. TTT /in^^ o\r\ o />n vvtnr.'illfiiiftnp.
kleidet wurde. Der Titel lautet vollstandig exa-

minator per Italiam. Ob auch ftir die andern

Diozesen ebensolche Beamte ernannt wurden oder

nur fur Italicn allein, bleibt zweifelhaft. Man
konnte das Ami mit dem Census in Zusammen-
hang bringen, den Diocletian neu einfuhrte und

dureh den er zum erstenmal Italien der Grund-

steuer unterwarf (s. Bd. Ill S. 1516). Vielleicht

hatte der E. die Aufgabe , die Ergebnisse des-

chialitana (CIL III 40o), ein e. in vexillatiom

equitum Stablesianorum (CIL V 4376), sowie

mehrere exarehi ex numero equitum Dalmata-

rum, vgl. CIL III 5821 [unsicher]. 10527. V
5823. 7000. 7001. [Ficbiger.]

3) Zur Zeit Iustinians bezeichnet E. nichts

anderes als dux, also den Fiihrer irgend einer

militarischen Expedition oder Truppe (Novell. 130).

Als Amtsbezeichnung des h6chsten Beamten des

selben nachzupriifen , namentlich liber Reklama- 50 nach der Zwiscbenherrschaft der Germanen wieder

tionen wegen zu lioher Einschatzung abzuurteilen, v a ;c»ri^ii ^«-^PnPn Afrika nnrt Tt.a1ip.Tis tritt E.

wie in spaterer Zeit der Peraequator (Seeck
Ztschr. f. Sozial- und Wirtschfiftsgeschichte IV
323; Gesch. d. Untergangs der antiken Welt II

273). Andere ebenso unsichere Hypothesen liber

das Amt findet man gesammelt durch H. Thede-
nat bei Daremberg und Saglio Diet, des

ant. II 878. [Seeck,]

Exampaios, skythiscber Ort, zwischen den

kaiserlich gewordenen Afrika und Italiens tritt E.

zuerst 584 in Italien auf (Pelagiusbrief Jaffe"e-

Kaltenb. 1052); es folgt eine Inschrift von 589

(de Ross i Inscr. Christ. II 455), wahrend in Afrika

der Titel zuerst 591 begegnet (Greg. magn. epist.

I 61). Fragen wir nacb der Entstehung dieses

Amtes, so ist hOchst wahrscheinlich, dafi der E.

im Grande nichts weiter ist. als der init anderer

Titulatur versehene Magister militum der fruheren

Fliissen Borysthenes (Dnjepr) und Hypanis (Bug) 60 Zeit. Ist fur Belisar —- also Theoderkhs Nach-

an der Grenze der ackerbauenden Skythen und

der Alazonen gelegen ; Herodot. IV 81. In E.

war ein eherner Weihkessel von ungeheuren Di-

mensionen aufgestellt, der daranf schlieBen laBt,

daB sich hier ein wichtiges skythisches Heiligtnm

befand, wie fibrigens auch aus dem Naraen selbst

bervorzugehen scbeint (s. u.). Denselben Namen
febrte auch eine bittere Quelle, die hier entsprang

folger nach staatsrechtlicher Anschauung — kein

Titel nachweisbar und fflr Narses nur Rangbe-

zeichnungea (CIL VI 1199. X 8045, 14) — wah-

rend ihm allerdings Theophanes 228 una Malalas

486 sachlich mit Recht den Eiarchentitel bei-

legen — , so ist dann offenbar der neue Titel auf-

gekommen, weil der des Magister milituni bereits

zu abcreffriffen war and auch an OfSziere in

loao * Jiixauires

weniger hoher Stellung verliehen wurde. DaU
diese Auffassung von der Entstehung des Amtes
iichtig ist und die Zivilkompetenz demselben nicht

* ursprunglich anhaftet, beweist, dafi sich bis in

spate Zeit neben dem E. ein Praefectus praetorio

vorfindet. Wie allerdings schon Solomon und

-Germanus durch Spezialmandate Iustinians mit

der militarischen die zivile Kompetenz vereinigten

und wie durch die Not der Zeit diese Ausnahme

2ur Kegel wurde , so wird bald der Praefectus 10

praetorio zum Unterbeamten des E. und letzterer

4amit der Chef der ganzen Verwaltung. Diese

Anderung, die anscheinend bereits unter Kaiser

Maaricius vollstandig durchgefiihrt ist, scbeint

das Vorbild abgegeben zu haben fur die spatere

byzantinische Themenverfassung. Momm sen K.

Arch. f. alt. dtsch. Gesch. XV 1890, 185. Naheres

bei L. M. Hartmann Unters. zur Gescb. d. byzant.

Verwaltung in Italien 1889. Chr. Diehl Etudes

sur radministration Byzantine dans TEsarchat20

de Ravenne 188S; L'Afrique Byzantine 1896.

L am p e Qui fuerint .... Exarehi et qualia eorum

iura et officia 1892. Gelzer Abh. d. sachs. Ge-

aellsch. d. Wissensch. X^II 1899, 5.

[Benjamin.]

Exathres, Parther, totet den Crassus nach

•der Schlacht von Karrhai. Polyaen. VII 41,

[Willrich.]

Exauctorare, d. i. auetoramento solvere, je-

inanden aus seinem militarischen Verhaltnisse ent- 30

lassen, verabschieden. Zunachst handelte es sich

dabei urn Soldaten , die nicht mehr benotigt wur-

den (Liv. XXXII 1, 5. XXXVI 40, 14. XL 40,

15. XLI 5, 11. Suet. Tib. 30) oder sich als un-

tauglich erwiesen (Liv. XXIX 1, 9. Frontin. strat.

IV 6, 4. Curtius X 4, 7). Ihre Entlassung er-

folgte mit alien Ehren. Aufierdem wurden aber

in der Kaiserzeit Entlassungen nicht selten audi

urn eines Vergehens willen strafweiae verfiigt,

vgl Tac. hist. I 20. Suet. Aug. 24; Vitell. 10; 40
Vespas. 8. Plin. epist. VI 31, 5. Die. HI % X
2. Eine derartige Kassation hatte die sofortige

Abnahme der Insignia mititaria (Suet. Vitell. 10.

Dig. a. 0.) und den - Verlust der den Emeriti

zukommenden Praemia (vgl. Suet. Aug. 24) zur

Folge. fjbrigens wurden auch gauze Legionen

kassiert ; so von Heliogabalus die Legio III

Gallica, deren Name CIL III 186. 206 getilgt

ist, von Alexander Severus Legionen des Orients

(Hist. Aug. Alex. Sev. 12, 5. 52, 3. 53, 10.50
54, 3; Maxim, duo 7, 6. Eutrop. VIII 23), von

Gordian III. 238 die Legio III Augusta (vgl.

Hen z en Ann. d. Inst. 1860, 58f. Mommsen
CIL VIII p. XX. C a gnat L'armee dAfrique
166—170), deren Name urn diese Zeit sehr haufig

ausgemeifielt ist, vgl. CIL VIII p. 1073. Die
Soldaten kassierter Legionen wurden nicht ent-

lassen, sondern zu andern Truppcnteilen versetzt,

so die der III Gallica nach Africa, vgl. Henzen
Bull. d. Inst. 1865, 59, Cagnat a. a. O. 108,60
die der III Augusta nach German ien, vgl. Momm-
sen CIL Vm p. XXI. Cagnat a. a. O. 170f.

Literatur: Cagnat bei Daremberg-Saglio
Diet. II 879; s. auch Art. AucLoramentum.

[Fiebiger.]

Exeeptio. 1) E. im weiteren Sinne be-

deutet allgemein Ausnahme (so Cod. lust. X 48,

12, 2 sordiderum munerum e. Befreiong) ; dann

in Kontrakten Kontraktsklauseln, Vorbehalte (Dig.

XIX 1 , 39 nepnt Modestinus den Vorbehalt ser-

vittdes si qzme debmtur debebu?itur beiin Ver-

kaufe eines Fundus eine generalis c. ; Dig. XXXIX
2, 7 [Ulp.] sagt der Praetor : si controversia erit,

dominus sit nee ne qui cavebU, sid> exceptions

satisdari iubebo, d. h. mit dem entsprechenden

Vorbehalte) ; naher dem ausfuhrlich zu behan-

delnden Begriffe der E. im zivilprozessualen
Sinne kommt die Anwendung des Wortes e. fur

standige Klauseln gewisser Formeln, so heiBt es

von den Worten (nee clam nee vi) nee precario

der possessorischen Interdikte Dig. XLIII 19, 1,

11 an noceat tibi exeeptio (Ulp.), weitergehend

werden selbst die Worte mm ille possideret von

Cicero, wie sich aus dem Zusammenhang der Rede

pro Caec. 22 ergibt, und die Worte in hoe anno

von Ulpian Dig. XLIII 24, 15, 5 (annuam ex-

eeptibnem) als e. bezeichnet. Vgl. Keller-Wach
Rom. Zivilpr.s n. 402. Bethmann-Hollweg
Zivilpr. II 397 bezeichnet diese Falle als ,wahre

Except ionen*. Dies ist allerdings vom Savigny-
schen E.-Begriff aus (s. u. I) berechtigt. Noch

enger definiert Ulpian Dig. XLIV 1, 2 pr. : Ex-
eeptio dicta est quasi quaedam exclusio, quae

opponi actioni cuiusqtie rei solet ad excludendum

id, quod in inieniionem condemnationemve de-

ductum est. Aber auch diese Definition ist gegen-

tiber dem klasaischen E.-Begriff (Gai. IV 119)

zu weit, denn es fallen aufier den Intentions-
exceptionen (s. u.) auch noch die Kondem-
nationsbeschrankungen darunter, so z. B.

das beneftcium competentiae , welches durch die

Kondemnationsklausel (condemna) dumtaxat in

id quod (debitor) facere potest geltend gemacht

wird (vgl. Paul. Dig. XLIV 1, 7 pr. und Leist
Art. Condemnation Bd. IV S 843). Seheidet

man endlich auch diese Kondemnations E. aus,

bei denen es sich nicht ran eine Bedingung
(Gai. IV 119), sondern um eine Beschrankung
des Urteils handelt (Pernice Labeo II 12 264,

1. 2), so kommt man zum engsten und eigent-

lichen Begriff der e., der den folgenden Ausfuh-

rungen zu Grunde liegt.

I. Begriff. Gibt der ,Beklagte' im romischen

Formularprozcsse zwar die Eichtigkeit der intentio

der vom ,Klager - s. Wlassak o. Bd. I S. 326f. -

begehrten Formel zu, behauptet er aber das Vor-

handensein von Umstanden, die es im gegebenen

Falle als ungerecht oder unzutreffend erscheinen

lassen, wenn an die intentio der Xondetnnations-

befehl gekntipft wird, so mufi er diese Umstande

vor dem Jurisdiktionsmagistrat geltend machen,

damit dieser den Iudex anweise, bei ihrem Zu-

treffen trotz Eichtigkeit der Intention nicht zu

kondemnieren, sondern zu absolvieren. Die E.

ist also eine negative Bedingung der Kon-

demnation (Gai. IV 119: exeeptio ita formulae

inseritur, ut condieionalem faciat condemna

-

tionem), und das Dasein der E. ist historisch
damit zu erklaren. daB gewisse Verteidigungs-

raittel vom Iudex nicht schon kraft seines offi-

eium iudicis, sondern nur kraft spezieller Auf-

forderung seitens des Magistrats berucksichtigt

werden diirfen. Was jeweilen unter das officium

iudicis fiel, sagte das positiv geltende Recht,

doch kamen, da sich das officium gewohnheits-

rechtlich weiterbildete t auch ab und zu Zweifel
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tot (vgl. Ulp. Dig. XLIV 5, 1, 7 und weitere

Beispiele bei Bekker Aktionen, II 283). So

Bekker 275ff. vgl. Keller-Wach 163ff., andrer

Meinung Savigny System V §§ 225ff., der die

E. nicht auf eine historisch-prozessuale, sondern

auf eine innere materiellrechtliche Basis stellt und

auf em gegenuberstehendes selbstandiges Recht

des Beklagten zurtickfuhren will. Im AnschluB

an Savigny voinebmrich Bethmann-Hollweg
H 385. vgl. aber auch 388; weitere Literatur

bei Keller-Wach 166, 368. Daft die meines

Erachtens richtige Erkiarung der E. aus histo-

risch-prozessualen Verhaltnissen aber nicht zur

Auffassung der E. als praetorischen Instituts

iuhren mufi — so Lenel Ubcr Ursprung und

Wirkung der Exceptionen (1876) 41ff.; altere Li-

teratur ebd. 38ff. — , bat Bekker 278ff. gezeigt.

Der Gegensatz des officio iudicis wahrzuneh-

menden und des vora Officium des Iudex nicht

in Betracht zu ziehenden Rechts ist eben nicht

identisch rait dem Gegensatz zwischen zivilem

und praetorischem Recht; das kraft Officium in

Betracht zu ziehende Recht wirkt ipso iure, alles

andere nur ope exceptionis. Sprachlich er-

scheint die E. als negativer Kondizionalsatz, der

sich vermittels der Partikeln si nan, ac si noti,

quod oder qua de re non, extraqttam si, praeter-

quam si u. dgl. (Cic. ad Att. VI 1, 15; de inv.

I 56. II 59. Gal IV 119 ; nicht mit »m,_ welche

Fartikel den iussus de restituendo einleitet,

Keller-Wach 166, 369) an die intentio, die

positive Bedingung der condemnation anschlofi.

Ein indicium ohne e. bezeichnet Cicero de inv.

II 60 als purum. Vermutlich alter als die E.

sind die an die Spitze der Formel geschriebenen

und daher vom Iudex vor Untersuchung der in-

tentio zu erledigenden praescriptiones {pro red)

(s. d. Art), wekhe aber schon zur Zeit des Gaius

(IV 133) dem Recbte der E. unterstellt waren

und auch deren Stelle in der Formel erhalten

hattcu. Keller-Wach 212ff.. ebd. Literatur 213,

187a. Bethmann-Hollweg 399ff. Girard
Manuel element, de Droit Rom.3 1016, 1.

II. Geschichte der Exceptio. Im Legis-

aktionenverfahren gab es noch keine E. (Gai.

IV 108: nee omnino ita, id nunc, usus erat

illis temporibus exceptionum). Wohl aber kamen
schon zur Zeit der Legisaktionen Tatbestande,

welche spater durch E. geltend zu machen waren,

zur Kognition des Praetors, der dann, wenn er

den Einwand als berechtigt erkannte, seine Mit-

wirkung an der Legisactio versagte und diese da-

durch unmOglich machte. Wlassak o. Bd. IV
S. 207 und a. a. 0.; anderer Meinung Girard
Manuel 3 1015, 6. 968, 3. Die Entstehung der

E. aber ist von der Formel bedingt, Im For-
mularverfahreu kain es den Romem klar

zum Bewufitseki, dafi saepe aecidit, ut quis iure

eivili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio con-

demnari (Gai. IV 116; vgl. Inst. IV 13 pr.).

Gains verlegt damit den Ursprung der e. in eine

Eeaktion der aequitas (s. Kipp o. Bd. I S. 599ff.)

gegen das an Ungerechtigkeit fflhrende ius siric

turn. JMeser Satz ist historisch, nicht dogmatiscb

auszalegen (Lenel a, a, O. 56ff.), fabrt aber nicht

sum Schhtsse, daB alle E. dem praetorischen

Recbte angehOren (to wrier anderen Eisele Die

materielle Gtnndlage der Eioeptio [1871] 37,

jciicepxio • xuuv

dariiber und dagegen Bekker a. a. O.). pie E,

sind entweder im Edikte verzeichnetoder sie wer-

den vom Praetor von Fall zu Fall gegeben. Gai.
p

IV 118: Exceptiones autem alias inedicto praetor

habet propositus, alias causa eognita acoomodat.

Hier fahrt Gaius fort : quae omnes vel ex legibus

vel ex his quae legis vicem optinent, substantiam

capiunt, vel ex iurisdictione praetoris proditae

sunt; vgl. Inst. IV 13, 7. Damit ist gesagt,

10 dafl die E. teila dem Zivilrechte teils dem prae-

torischen Recbte angehCren, ersterem jene, die

auf leges (dneia, Plaetoria) oder senatuseonstdta-

(Velleianum, Maeedonianum) zuruckgeherj, letz-

terem aber jene, welche der Praetor aus eigener

Initiative im Edikt proponiert oder von Fall zu

Fall gewahrt. Birkmeyer Die Exceptionen im

bonae fidei iudicium (1874) 41ff„ kurz aber klar

Bethmann-Hollweg II 389. S93f. Diese

meines Erachtens natiirlicbe Auffassung der Gaius-

20 stelle ist freilicb sehr be-stritten. Schon fruh

wurde in der Literatur die Behauptung vertreten,

da 6 alle E. dem praetorischen Rechte angehorten,

eine Ansicht, die bis auf Savigny namhafte An-

hiinger zahlte. Nach Savignys Widerspruch

(System V 157ff.), der freilicb irrigerweise die E,

stets auf ein materiellcs Recht des Beklagten zu-

riickfuhrte (s. o.), verteidigten den praetorischen

Charakter der E. insbesondere P. Kr tiger Pro-

zessuale Konsumtion § 5 ; Ztschr. f. Rechtsgcsch.

30 VII 219ff. Eisele a. a. 0. bes. 37 if. Lenel
a. a. 0. 4 Iff., wo auch S. 38ff. weitere Literatur,

vgl. auch Keller-Wach n. 373. Siehe aber

dagegen die meines Erachtens treffenden Aus-

fuhrungen Wachs a. a. 0. und schon die von

Lenel 50, 1 bekampften Ausftibrungen Bekkers-

278ff., vgl ferner Wlassak ROm. Proz. Ges. II

356. Wenn die Quellen trotzdem die e. zuweilen

allgemein praetorisch nennen (Cic. de inv. II 57;

part. or. 100. Auct. ad Her. I 22. Ulp. Dig.

40XIII 5, 3, 1, vgl. Cod. lust. II 3, 5), so wird

dies am besten mit Bekker a. a. 0. Wlassak
Krit. Studien 19f. als Bezeichnung a potiori zu

erkliiren sein. Wlassak a. a. 0. 19ff. auch gegen

Keller, der n. 373 a. A. (vgl. Bethmann-
Hollweg II 393L, 48 a, E.) dieser Bezeichnung

.nur einen mehr form alen Sinn' zuschreibt. Fur

die zivile E. s. auch unten (III) das iiber die e.

doU beim bonae fidei iudicium Gesagte.

III. Wirkung der Exceptio. Wendete der

50Beklagte (eigentlich zu Beklagende) gegen die

actio des Klagers (acturus) in iure eine e. ein r

so mufjte der Praetor diese Behauptung priifen

und iiber den Antrag des Beklagten entscheiden.

Fand er die E.-Tatsacbe von vornberein klipp

und klar, so denegierte er die actio. Vgl. z. B.

Ulp. Dig. IV 8, 21, 9: actionem denegari aut

except ione tutum fore {rett m). Bethmann-Holl-
weg II 392f. Keller-Wach 175L Bekker
21f., 26, wo auch Tiber das Bedenken gebandelt

60 wird, dafi die Denegation. welche keine Kon-

sumption der Klage bewirkt, in dieser Hinsicht

fur den Beklagten sogar ungiinstiger wirkt als

die Erteihmg der E. Vgl. ferner Wenger Actio

indicati 92, 1 (Quellen- nnd Literaturzitate). Da-

mit war der Rechtsstreit von vornberein abge-

sennitten, ehe es znm Prozesse kam. Fand der

Praetor im Gegenteil, dafi die E.-Tatsacbe, die

der Beklagte aufubrte, offenbar faktisch oder recht-

licb unbegrundet war, so erklarte er denego ex-

eepUonem, womit dann der Beklagte vor die Wahl
gestellt war, entweder auf Grand einer Formel
ohne diese e. die Litiskontestation zu vollziehen,

oder aber zu submittieren. War seine ganze Hoff-

nung auf diese E. gerichtet gewesen, so wird cr

Submission vorgezogen haben, da dann ein ProzeB
ohnehin umsonst gewesen ware. Auf diese groiie

Wichtigkeit der Gewahrung oder Denegation der

E. weist u. a. Cicero acad. II 97 (vgl. de or.

I 168 und Bethmann-Hollweg II 392, 42)

hin, wo er sagt, der Beklagte moge sich wegen
Versagung der E. an den Volkstribunen wen-

den. Fand endlich der Magistrat — und das

wird am haufigsten der Fall gewesen sein — , daB
die E.-Tatsache zwar an sich begriindet schien,

aber die Sache doch nicht so klar lag, daB er selbst

mit der Denegation der Actio vorgehen konnte, so

erklarte er, eine e. in die Formel einschalten zu

wollen
s

d. h. der Praetor lafit die e. zu, excep-

t'tonem dat (Wenger a. a. 0. 138). Nun ist es

wiederum Sache des Klagers, sich zu entscheiden,

ob er mit einem solchen Formelentwurf, der eine

e. zu Gunsten des Beklagten entha.lt, iiberhaupt

litigieren will oder nicht. Sieht er, daB dem
Beklagten der Beweis der E.-Tatsache natiirlich

gelingen wird, oder gibt er die Richtigkeit der-

selben ohnedies zu, und hat er nur deshalb in

iure gegen die Einschaltung der e. in die Formel
opponiert, well er dies fur nicht der aequitas

entsprechend hielt, so wird er seinen Kampf auf-

geben und von der actio zuriicktreten. Auch hier

kommt es zu keinem iudieium. Nur wenn beide

Parteien auf Grand des vom Praetor endgtiltig

fertiggestellten Formelentwurfes zum Prozesse
zu scbreiten sich bereit erklaren, konvrnt es zur

Iudexbestellung, zur Ausfertigung der ProzeB-
urknnde (Schriftformel) und zur Aushandigung
derselben an die Parteien (actionem [— formulam]
dare im eigentlichen Sinne, Wenger 14 8f.) be-

hufs Litiskontestation. Ein Bestandteil dieser

Schriftformel ist dann die endgultig redigierte e.

In iudicio muB der Beklagte die e, beweisen,
in exeeptionibus dieendum est reum partibus
acioris fungi oportere (Ulp. Dig. XXII 3, 1 9 pr.),

reus in excipiendo actor est (Ulp. Dig. XLIV 1,

h. Vgl. Ulp. Dig. XXII 3. 19, 1-4. Cod. lust.

IV 19, 19. VIII 35, 9. Bethmann-Hollweg
II 386, 1 7. Wird die e. vom Iudex als zutreffend

erkannt, so weist ihn die Formel an, trotz Rich-
tigkeit der intentio den reus zu absolvieren.
Xun bericbtet aber Paulus Dig. XLIV 1, 22 pr.

E. est conditio, quae modo eximit reum dam-
natione, modo minuit damnationem. Diese
Stelle steht naturgemaB im Mittelpunkt der viel-

urnstrittenen Frage, ob die e. nicht bloB Frei-

spruch des Beklagten, sondern gegebenen Falls

;tuch verminderte Kondemnation derselben be-
wirken kOnne. Die Moglichkeit kondemna-
tionsmindernder Wirkung der E. wurde
scbon von Keller 179ff., wenn auch .ztigernd',

bejaht, ebenso von Bethmann-Hollweg II 386,
16 angenommen und ansfflhrlich von Dernburg
Kompensation 2 199ff. erOrtert und verteidigt.

Bekker Aktionen II 24f., 37 schloB sich trotz

einiger Bedenken an, ebenso mit Einschrankungen
Perhice Labeo III 127. Gegen diese Moglich-
keit erklarten sich Eisele Kompensation 67ff.,

wohl auch Wach bei Keller n. 403 a. E. und
zuletzt ausfuhrlich Pernice Labeo II 12, 261ff.

mit Aufgeben des fruheren Standpunkts. Lite-

ratur bei Pernice 261, 1 (Anhanger). 261, 2
(Gegner). Die Frage beschrankt sich nach Aus-
scbeidung der nicht hierhergehOrigenregermafiigen
Geltendmachung des beneficium competentiae

durch Kondemnationsklausel (s. o.), worauf Per-
nice den zweitcn Tell des Paulinischen Satzes

lObezieht (S. 264, 1. 2), auf die kondemnations-

mindcrnde e. in factum in Dig. XVI 1, 17, 2

(African.), welche Stelle aber Per nice mit anderen

(S. 265t.) fiir interpoliert oder durch ein Glossem
entstellt ansieht (vgl. Lenel Afric. frg. 24), und
auf die e. doU. DaB die formelle Fassuug der

e. doli kein unuberwindliches Hindernis der kon-

demnationsmindernden Wirkung entgegengesetzt

hatte, gibt zwar Pernice selbst (S. 266f.) zu,

aber nach eingehender Besprechung des ganzen
20 Quellenmaterials (S. 267ff.) schlieBt er doch da-

mit, daB das klassische Recht ,allem Anseheine
nach" die urteilsmindernde Wirkung der e. doli

nicht gekannt babe (S. 309). Dennoch halte ich

die Frage damit keineswegs fur erledigt. VgL
insbesondere die Geltendmachung des beneficium
competentiae mit e. doli, nicht mit Kondemnations-

klausel in Dig. XXIV 3, 17, 2 (freilicb von Paulus,

aber bis auf eine hier ganz belanglose Interpo-

lation echt, Lenel Paul. frg. 1766; auch zitiert

30 Paulus den Neratius und Sabinus als seine Ge-
wahrsmanner), cinen Fall, in welchem der e. doli

urteilsmindernde Kraft nicht abgesprocben werden
kann ; eine nahere ErOrterung dieser Stelle auch

mit Rucksicbt auf die Kondemnationsmindentng
bei Wenger a. a. 0. 51ff. Ein anderes Beispiel

einer kondemnationsmindernden e. doli ergibt sich

aus Dig. XIX 1. 13, 9 (Lenel Ulp. frg. 934T

echt)._

Die E. sind entweder e, peremptoriae oder

40 e. dilatoriae (Gai. IV 120ff.). Erstere schlieBen

die Klage unter alien Umstanden und fiir immer
aus, letztere kann der Klager durch Anderung
gewisser Verhaltnisse oder durch Verschiebung
der KLage vermeiden. Beispiele peremptorischer

E. sind die e. metus, doli, rei iudicatae vel in

iudieium deducfae, pacti conventi ne omnino
pecunia peteretnr

;
Beispiele dilatorischer E. die

e. litis dividuae, rei residuae, pacti ne intra

quinquennium pecunia peteretur, die e. iruher

50 praescriptio praeiudieii, E., welchen der Klager

durch Abwarten des Zeitablaufs bezw. besonderer

Umstande, dann die e. cognitoriae und procura-
toriae, E., denen der Klager durch Bestellung

eines anderen Prozefivertreters oder durch per-

stinliches Litigieren ausweicben kann. Zuweilen

kann auch die e. doli bloB dilatoriscb wirken, so

Dig. XLIV 4, 2, 6 (Ulp.), wo der Dolus nur in

der vorzeitigen Anstellung der Klage steckt (vgl.

Dig. XXXIII 4, 7 pr. [Papin.]. XXIII 3, 13 [Mo-

60 dest.]), auch bei Geltendmachung des Retentions-

rechts durch e. doli bat diese dilatorischen Charak-
ter, vgl. Scaev. Dig. XXXV 2, 16 pr. aber auch
Pernice 253, dagegen enthalt Dig. XII 6, 56
(Papin.) eine dilatorische Einrede, die perempto-
risch geworden ist. Vgl. Bfilow Die Lehre von
den ProzeBeinTeden und die Prozefivoraussetzungen

(1868) 72, 69 und. ftberhaupt 70-74. 264f. 266,
13. Bethmann-Hollweg II 405. Keller-
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Wach 177f. und n. 394. L&fit es aber der

Xlager trotz einer blofl dilatorischen Einrede zur

Litiskontestation kommen, so verliert er bei Prei-

spruch des Beklagten wegen des eingreifenden

Prinzips der Klagenkonsumption den Anspruch de-

fin it iv (Gai. IV 123) und kann nicht nach Be-

seitigung des Hindernisses von neuem klagen.

Hat es der Beklagte versaumt, die e. vor dem
Jurisdictionsmagistrate geltend zu rnachen, so 1st

er mit derselben prakludiert und kann nur im 10

Wege der in integrum restitutio gegen den ihm

daraus erwachsenden Schaden Abhilfe erlangen.

Bei dilatorischen Einreden war selbst die Zu-

lassigkeit der Restitution bestritten (Gai. IV 125).

Ebenso steht es, wenn die E.-Tatsache erst nach

der Litiskontestation eintritt. Ulp. Dig. XII 6,

23, 3. Neratius Dig. XLIV 4, 11 pr. Beth-

mann-Hollweg II 392, 43, vgl. audi Berto-

lini Transazione 2751 '276, 3. Die Restitution

richtet sich aber gegen die formula, wahrend die 20

Sentenz bis zur Erledigung des Restitutionabe-

gehiens ausgesetzt bleibt. So wohl richtig Eisele

a. a. 0. 115. Zuweileii ist es auch moglich, die

E. noch im Exekutionsstadium gegeniiber der

actio iudiaatz geltend zu raachen. Diese letztere

geht dann aber nicht stets in duplum, sondern

zuweileii in simplum, je nachdem Infitiation vor-

liegt oder nicht (Wenger a. a. 0. 2 Iff.). Die

Quellen erwahnen gegeniiber der actio iudicati

die e. doli (S. 51ff. 69ff.), iurisiurandi (S. 82ff.), 30

S. C. VeUeiani und Macedonian* (S. 9 Iff.), eogni-

ioria (93f.).

Bei den indicia bonae fidei folgt nun schon

aus der intentio, daG nur das ex fide bona Ge-

schuldete zur Grundlage der Konderanation ge-

macht werden darf. Da nun der dolus des Klagers

der bona fides widerspricht (vgl. dazu Pernice

a. a. 0. 24(5), war hier eine besondere Einschal-

tung der e. doli uberfliissig. Keller-Wach 17 If.

Dies besagt der Satz : doli exceptio bonae fidei 40

iudiciis inest, Ulp. Dig. XXIV 3, 21, ahulich

Iulian. Dig. XXX 84, 5; vgl. Frg. Vat. 94 und

prazisiert fiir die e. pacti Paulus Dig. XVIII 5, 3.

Deshalb sagen die Quellen auch, die e. doli yvivke

hier ipso iure (vgl. o. I). Iulian. Dig. XIX 1,

28. Marcell. Dig. XLVI 3, 72 pr. vgl. Paul. Dig.

XLIV 7, 34, 1, weitere moglicherweise hierher

gcborige Stellen bei Lenel 86, 1. Da nun das

offlcium iudieis hier durch einen gewohnhcits-

rechtlichen Satz bestimmt wird, ,der lediglich 50

durch riehtiges Erfassen des Wesens der zivilen

bonae fidei negotia selbst und der intentio der

actio bonae fidei gewonnen ist, so ergibt sich 1

hier die ,ipso jwre-Wirkung der e. doli als eine

Wirkung nach ius civile'. Wach bei Keller

n. 373. Anderer Meinung Lenel 86ff. 98 und

die anderen Vertreter der e. als praetorischen In-

stituts, vgl. Lenel'40, scharf Eisele a. a. 0.

37. Fiir die zivilrechtliche e. von diesem Gesichts-

punkt aus insbesoodere Birkmeyer a. a. 0. 87ff., 60

vgl. aber auch Lenel Beitrage zur Kunde des

praetorischen Edikts (1878) 109f., 9. GemaB der

Formulierung der e. doli: si in ea re nihil dolo

malo factum sit neque fiat (Gai. IV 119), die

mindestens auf den Beginn der Raiserzeit zurfick-

geht (Pernice 234), £ndet bei der Causdrncklicb

geltend gemachten und demgeraaB auch bei der bei

den borne fidei indicia subintellegierten) e. doli
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neben dem dolus, der sich auf den Klaggrund be-

zieht (sog. dolus praeteritus), attch der dolus tn

agendo (sog. dolus praesens) Beachtung, d. h. Gel-

tendmachung der Klage trotz entgegenstehenderE.

Daher sagt Ulpian Dig. XLIV 4, 2, 5 : Et generaliter

sciendum est ex omnibus in factum exceptionibm

doli oriri exeeptioTiem, quia dolo faciU quieum-

que id, qtcod quaque exceptione elidi potest,

petit; nam et si inter initia nihil dolo malo

faeit, attam.cn nunc petendo faoit dolose. Beth-
mann-Hollweg II 395, 56. Keller-Wach
172, 384. Pernice 249. Es entsteht die Frage

nach dem Verhaltnis der e. doli zu anderen E.

Der wesentlichste Fall betrifft wohl das Verhaltnis

zur e. pacti. Vgl. H. Kriiger Beitrage zur Lehre

von der e. doli 93ff. Pernice 241tf. Hier war

die e. doli das weitere und darum bessere Hilfs-

mittel, weil es auch Verabredungen schiitzte, die

nicht als pactum conmnium Geltung hatten (Per-

nice 243f.). Aber die e, doli konkurriert auch

mit anderen e. in factum, ohne Einschrankung

auf die nichtediktalen (so gegen Kriiger 3 If.

Pernice 249, 1). Dabei wird bei der Dolusein-

rcde sogar das subjektive Bewufitsein der Eechts-

widiigkeit gegeniiber der objektiven Recbtswidrig-

keit in den Hintergrund gedrangt (Pernice 247.

251. 261) und so das Feld fiir die e. doli noch

mehr erweitert. Der dagegen sprechende auf die

zitierten Ulpian worte folgende Satz: nisi si talis

sit ignorantia in eo ut dolo careat ist interpoliert

(Pernice 249f.). Aber trotzdem konnten ja auch

bei den bonae fidei indicia E. vorkommen, nicht

blofi solche, die auch noch nicht unter den erweiter-

ten Dolusbegrifffielen (z.B. e. cognitoria Keller-

Wach 173), sondern auch solche, die ein vorsich-

tiger Beklagter fur den Fall vom Praetor erbat, dafi

der Iudex etwa nicht geneigt sein aollte, irgend

einen Tatbestand unter den Dolusbegriff zu sub-

sumieren. Vgl. Dig. XLIV 7, 34, 1 (Paul.) aut

ipso iure aut per exceptionem quod est tutius

undBethmann-Hollweg II 396, 60. Ja selbst

eine e. doli konnte ein iiberangstlicher Beklagter

sich erbitten. Frg. Vat. 94 und dazu Wach bei

Keller n. 387 a. E. Vgl. zur Frage aber auch

Lenel 85. 1. Nennung der e. doli neben dem

officiwn iudieis deutet auf Interpolation (Pernice

235L, 2). ^ .

IV.EinteilungenderExceptionen,Bereits

besprochen sind die Einteilungen der E. in 1. zi-

vilc und praetorische; 2. kondemnationsaufhcbende

und -mindernde; 3. peremptorische und dilatori-

sche. Von einiger Bedeutang sind folgende Ein-

teilungen : 4. Ein fur allemal im Album konzi-

pierte (Cic. ad Att. VI 1, 15) und von Fall zu

Fall nach causae cognitio erteilte (Gai. IV 118).

Indes kann auch der datio (im weiteren Sinne)

der ersteren causae cognitio im einzelnen Fall

vorangehen. Wird jene durch Wortveranderung

dem einzelnen Fall angepafit, so wird sie eine

e. uiilis. Keller-Wach 169f. und n. 374f.

5. In ziemlich wertloser Weise unterscheidet Paulus

die E. Dig. XLIV 1, 20: Exeeptiones opponuntur

aut quia factum sit quod fieri oportet (z. B.

e. rei venditae et traditae, rei iudicatae), aut

quia factum sU quod fieri non oportuit (z. B.

e. doli), aut quia factum non sit quod fieri de-

buerat {ut [e.] bonorum possessionis non datae).

6. Abnlich der Unterscheidnng der actiows in
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ius nnd in factum conceptae kann man ,einiger-

mafien' diesen Unterschied auch bei den e. kon-

statieren, indem roanche derselben dem Iudex

Bechtsfragen zur Erledigung iiberlassen, wahrend

die anderen ihm nur die Entscheidung Qber be-

stimrate Tatsachen anbeimgeben, ohne da£ er

iiber die rechtliche Relevanz dieser Facta selb-

standig zu urteilen hatte Frg. Vat. 310: neque

dnciae legis exceptio obstat neque in factum

si non donationis causa mancipavi ml pro-

misi me daturum\ Indes ist dieser Gegensatz,

wie Keller n. 377 bemerkt, ,allerdings nur re-

lativ'. Natiirlich darf diese Einteilung auch nicht

mit der sub 1 verwechselt werden. flber das

Verhaltnis der e. in factum zur e. doli s. Per-

nice 247ff. }
vgl. o. III. 7. E. in rem sind solche,

welche gegen jedeTmaun, der aus dem betreffen-

den Rechtsverhaltnisse klagt, geltend gemacht

werden kftnnen (z. B. e. metus), e. in personam

dagegen solche, die nur bestimmten Klagern ent-

gegengesetzt werden konnen, so diee. doli dem

dolos Handelnden, und nur unter bestimmten Vor-

aussetzungen auch gewissen Dritten (Dig. XLIV

4, 4, 27ff. Bethmann-Hollweg II 390, 34.

Girard 1019, 1). 8. Umgekehrt e. rei cohae-

rentes sind solche, die von jedem aus dem be-

treffenden Rechtsverhaltnisse Beklagten geltend

gemacht werden ktfnnen (so die e. S. G. Velhiani

auch voin Fideiussor, nicht blofi von der Frau,

Dig. XLIV 1, 7, 1), wahrend die e. personae eo-

kaermtes nur einem bestimmten bevorzugten Be-

klagten zustehen (so die e. pacti de non petendo

in personam, nicht dem Fideiussor [Dig. II 14,

22] und nicht dem Erben [Dig. II 14, 25, 1]; vgl.

Inst. IV 14, 4). Frg. Vat. 266 spricht selbst von

einer quasi popularis exceptio, Vgl. Bethmann-
Hollweg II 390, 33. Girard a. a. 0.

V. Geschichte der Exceptio aufierhalb

des Formularprozesses. In dem schon wah-

rend der Geltung des Formularverfahrens ent-

wickelten und dasselbe spater abltfsenden Kogni-

tionsprozesse kann bekanntlich der Magistrat noch

einen iudex datus (Beamtenrichter) mit der Ent-

scheidung des Prozesses durch formula betrauen.

Vgl. Wlassak Rom. Proz.-Ges. II 60f. 61, 4

unci far Agypten Gradenwitz Herm. XXVIII 333.

Mitteis ebd. XXX 580. XXXIV 100. In dieser

Formel konnte sich die alte e. erhalten. Aber

auch wenn der Magistrat im Kognitionsverfahren

das Urteil selbst spricht, sowie allgemein im iusti-

nianischen Prozefirechte, das sich nach Abschaf-

fang des letzten Restes des Formularverfahrens,

der formula selbst (Cod. lust. II 57 , 1 [342 n.

Chr.]), nach verschiedenen Modifikatiouen bekannt-

bch aus dem Kognitionsverfahren herausgebildet

hat. finden wir noch E. Freilich hatte die e. ihre

formell-prozessuale Bedeutung mit dem Unter-

gange der Fonnel eingebulit und war ,mit ihrer

ganzen Besonderheit in ein Verfahren ohne Formel

Qberhaupt nicht zii verpfianzen' (Pernice a. a.

0. 262), aber (Lenel 60f.) einerseits hatte man
sich daran gew«hnt t

gewisse materiellrechtliche

Einwande nur im prozessualen Gewande der e.

zu kennen (vgh auch Pernice 231t, 5), und unter-

schied sie auch jetzt noch von anderen Einwanden

als E.} nnd andererseite war die e. doch noch von

prozessualer Bedeatnng, wenn ancb von geanderter.

Die «.-maBigen Tatsachen nftralich, die ehemals

in iure vorgebracht werden mufiten, mnftten jetzt

ante litem contestatam vorgebracht werden (Cod.

lust. VIII 35, 8. 9. 12. 13. VII 33, 9). Wie-
ding lust. Libellprozefi 210ff Eisele Zur Ge-

schichte der prozessualen Behandlung der Et-

ceptionen (1875) Iff., die sich ex professo mit

dieser Frage beschaftigen ; s. auch die Andeutung

Bekkers Aktionen II 223 und die Ausfiihrungen

Lenels a. a. 0. Bei Versaumnis der Einbringung

10 peremptorischer E. vor der Litiskontestation konnte

jedoch bis zur sententia durch ediktale ordent-

liche restitutio in integrum wegen error^ und

zwar ohne causae cognitio gehol fen werden (Eisele

a. a. 0. 28ff.). Cod. lust. VII 50, 2 verweist

auf das perpetuum edietum, also wohl auf die

bei Gai. IV 125 erwahnte Bestimmung (s. o. III).

Wieding 215. Eisele 5. 9ff. Nach der sen-

tentia konnte die e. noch unter denselben Vor-

aussetzungen wie vor der Sentenz (Eisele 49)

20 als novum in der Appellationsinstanz (Beth-

mann-Hollweg III 268, 26. Eisele 48ff.

Lenel 62; anderer Meinung Wieding 216ff.)r

durch aufierordentliche dekretale restitutio in

integrum, aber nur dann geltend gemacht werden,

wenn die ordentliche Restitution im friilieren Sta-

dium grundlos verweigert worden war (Lenel
a. a. 0.). Wesentlich anders urteilen iiber diese-

Fragen andere Schriftsteller, so Bethmann-
Hollweg III 263ff. 268, der Rechtzeitigkeit des

30 Vorbringcns der peremptorischen E. bis zur Sen-

tenz, ja dariiber hinaus auch noch in der Appel-

lationsinstanz annimmt, dessen Darstellung der

ganzen Frage (s. schon II 405) aber in der von

Biilow Prozefieinreden (1868) bekampften Unter-

scheidung der Einreden in Prozefieinreden und

materiellrechtliche Einreden befangcn ist. Nach

einer Konstitution des Cod. Theod. XI 30, 37

konnten peremptorische Einreden sogar einzeln vor-

gebracht and durch Interlokute entschiedenwerden,

40 ja gegen diese Interlokute war sogar eine Appella-

tion zulassig. Diese prozeBverschleppendcn Be-

stimmungen sind ins lustinianische Recht nicht

aufgenommen worden (Bethmann-Hollweg III

2691). Bei dilatorischen Einreden gibt es keine

Restitution, ein Satz, der noch zu Gaius Zeiten

bestritten war. Cod. lust. IV 19, 19. VIII 85,

12. Eisele 59ff.

Wird die E. als begriindet befunden, so wird

jetzt aber, da die strengen Wlrkungen der Klagen-

50 konsumption aufgehOrt haben, der Beklagte nicht

ohne weiteres immer freigesprochen, sondeni bei

dilatorischen Einreden kann vielmehr der Klager

seine Klage bei geanderten Verhaltnissen
f
wenn

auch nicht ohne Nachteile. erneuern. Inst. IV

13, 10. Bethmann-Hollweg III 267. Auch

die kondemnationsmindernde Kraft der E. ist

jetzt zweifellos geworden Bethmann-Hollweg
III 270f. Im einzelnen bediirfen diese sowie

iiberhaupt die meisten Fragen des nachklassi-

60 schen ProzeBrechts noch sehr einer eingehenden

monographischen Bearbeitung.

VI.Einzelne Exceptinnen. Xebendemdar-
gestellten gemeinsamen prozessual-formalen Cha-

rakter der E. und den sich daraus ergebenden

Rechtssatzen dienen im einzelnen die E. den ver-

schiedenartigsten privatrechtlich geschutzten In-

teressen. Die im Edikt des Praetors proponierten

E. bilden daselbst einen Anhang, der zwischen
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die Interdikte and die praetorischen Stipulationeh

eingereitat ist. Lenel Edict, pexpet.* (deutech

1883) 37; L'Edita (franz.) I 51f. Ihre Anord-

nung folgt, wie Lenel dargetan hat, dem Editts-

system, und zwar sind zuerst jene E. aufgez&blt,

welche sich auf die Ordnung und Sicherung des

Rechtsgangs beziehen, dann die Kontrakts-E. und
endlich in zwei Anhitngen dazu einmal diejenigen

E., deren Tatbestand schon als moglicher Grand

6. Die e. jjraewrfww, fruher als! praeaeriptio

gefafit, smm Schutze der gesetzlicben Reihenfolge

in der Verhandhmg verschiedener Sachen, die fur

einander irgendwie prajudiziell sind. Gai. IT
133. Bfilow a. a. 0. 112ff. S. Art. Praeiu-
dicium.

7. Die e. rei iudicatae vel in indicium, de-

ductae behufs Geltendmachung der Klagenkon-
sumption durch Litiskontestation und der res iudi-

«iner denegatio adionis im Edikt vorgesehen ist, 10 cata, eine nach Lenel Ed. perp. 403f. Girard
-, -, ,_. ,,_ T7 *,_ _•„ j,-„ Manuel 1026. Naber Mnemosyne XVII 115ff. ein-

heitliche Einrede. Anderer Meinung Eis e 1 e Abhdl
z. rOm. Zivilproz. 4ff. ; Ztschr. f. Rechtsgesch.

XXXIV Iff. Gegen Eisele Lenel L'Edit II 254ff.

8. Die e. rei venditor et traditae, Dig. XXI
3, gegenuber der Reivindicatiio des Klagers s. Art.

Vindicatio rei. Hier sei anschliefiend genannt
die e. dominii, die Einrede des zivilen Eigen-

tums gegenuber der publicianischen Klage, si ea

und dann eine generelle E. fiir eine gegen die

hetreffenden Gesetze (z. B, lex Cineia, Plaetoria)

oder Senatusconsulta (Maoedonianum , Velleia-

num, Trebellianum) verstoBende Klage: Si in

ea re nihil contra legem senatusve eonsultum

factum est. Im einzelnen stellt Lenel die im
Hadrian ischen Edikt enthaltenen E. (Ed, perp.

399ff.; L'Edit II 248ff.) zusammen. Icli hebe

einige wichtige (in deraelben Reihenfolge) hervor.

Daran schlieBen sicb passenden Ortes einige nicht 20 re/? possessoris non sit (Dig. VI 2, 17. Beth-
im Edikt vorflndliche bezw. nachediktale E. Voll-

standige Quellen- und ausgiebige Literaturnach-

weise zu den einzelnen E. gibt Lenel a. a. 0.

1. Die e. pacti, als Einrede des Vergleichs

und der Stundung, entweder peremptorischer oder

dilatorischer Natur. s. Art. Factum.
2. Die e. litis dwiduae und rei residuae, deren

Inhalt Gai. IV 122 dahin angibt: nam si quis

partem rei petierit et intra eiusdem praeturam

mann-Hollweg II 396, 61), und die Einreden

eines dinglichen Rechts an fremder Sacbe gegen-

fiber der Reivindicatio. Quellen beiBethmann-
Hollweg II 387. 397, 61.

9. Die e. doli, s. o. unter Art. Dolus.
10. Die e. metus, wenn der Beklagte aus

Furcht etwas versprochen hatte und ans diesem

Gescliiifte geklagt wurde.

11. Die e. iurisiurandi, wenn der durch ius-

reliquam partem petat, hae exeeptione summo- 30 iurandum (voluntarium) (s. d. Art.) abgeschwo-

vetar quae appellator litis dividual; item si is, rene Anspruch eingeklagt wurde.

qui cum eodem plures lites habebat, de quibus-

dam egerit, de quibttsdam dishderit, tit ad alios

indices eant, si intra emsdem praeturam de his

quas distiderit, agat per hanc exceptionem quae

appellatur rei residime suminovetur. Vgl. Bil-

low Prozefieinreden 77ff.

3. Die e. cognitoriae, procurcdoriae, tutoriae,

curatoriae. Vgl. die entsprechenden Artikel und

12. Sehliefilich ist noch die seit dem 3. Jhdt.

n. Chr. aufgekommene eigentiimliche e. non nu-

meratae pecuniae zu nennen. Der Schuldner

koivnte ein schriffcliches Einpfangsbekenntnis fiber

die Darlehensvaluta einfaeh dadurch seiner Be-

weiskraft entkleiden, daK er den Empfang der

Darlehensvaluta leugnete : e. n. n. p. gegenuber

der Klage des Kliigers, querella n. n. p. bei

Billow 30ff. Eisele Kognitur und Prokuratur 40 eigener Initiative des Schuldners. Der Glaubiger

mufite dann anderwarts die Auszahlung der Dar-

lehensvaluta erweisen. Iustinian bestimmte als

Frist fiir die e. und querella zwei Jahre nach

Ausstellumg des Schuldscheins. Cod. lust. IV 30,

14 pr. Nacbher erwuchs derselbe unter Ausschlufi

jedes Gegenbeweises in Rechtskraft, Inst. Ill 21.

Die ratio dieser nns hOchst unbillig, ja unver-

niinftig erscbeinenden Bestimmung war die in

Rom allgemein herrschende Sitte vor Empfang

186ff.

4, Hier waren im Edikt die Argentarier-E.

eingeschaltet (Lenel 40 lf.) f
wovon besondere Her-

vorhebung die e. mercis nnndton traditae ver-

dient, wenn ein Argentarier vor Lieferung der

in einer Auktion von ihm verltauften Sachen den

Kaufpreis einklagte. Diese e. wurde spater durch

die Jurisprudenz auf alle Kaufe ausgedehnt und

entwiekelte sich dariiber hinaus zur e. non adim-

pkti contractus, zur Einrede des niclit erfullten 50 der Darlehensvaluta den Glaubigern die Schuld-

Vertrags bei synallagmatischen Vertrageu aller
—'--J— ~-+ Tt^^i.; ^™ i?m«fB „™. A ar

Art. Diese Einrede wiilzt aber die Beweislast

auf den Klager. und der Beklagte wird, wenn
die Einrede des Kliigers begrundet war, nicht

freigesprochen, sondern zur Leistung Zug um Zug
d. h. gegen gleichzeitige Leistung des Klagers

verurteilt. Vgl. Biirg. Ges.-Buch § 274 I. Dern-
burg Pandekten* §§ 20. 21. Daselbst S. 62f.

tiber die e. non rite adimpleti contractus in der

urkunden mit Bestatigung des Empfangs der

Valuta einzuhandigen. S. dariiber Dernburg
PandektcnS II 238. 10.

Quellen : Aufier den zahlreichen gelegentlichen

Erwahnungen allgemeiner oder sich auf einzelne

E. beziehender Natur handeln von den E. im
allgemeinen insbesondere Gai. IV 115—125, vgL
126—129 u. 133. Dig. XLIV 1 de exceptionibus

praescriptionibus et praeiudiciis* Cod. lust. VIH
gemeinrechtlicben Praxis. S. aber auch schon 60 35 de exceptionibus sive praescriptionibus. Inst,

-ein Urteil mit synallagmatischer Struktur im IV 13 de exceptionibus.

Pap. Oxy. I 37 II, 8—10 (49 n. Chr.) und dazu

Gradenwitz Einfuhrung in die Papyrnskonde 14.

5. Die e. atmalis bei Annalklagen, si non
plus quam annus est, cum experiundi potestets „„
fuit. Dagegen ist die praescripHo longi tetn- Bethm ann-Hollweg Der rOm. Zivilproz. 1 124ff.

ports erst portediktal. Lenel 403. S. Art II 383ff. (altere Literator ebd. 386, 14). HE 262ft.

Praeacriptio. % Dann Koschenbahr-Lyskowski Die Theorie

Literator: Neben der im Lanfe des Artikeh;

genannten Spezialliteratur for einzelne Fragen
aus dem E.-Rechte vgL znr ganzen Lehre Keller-
Wach Der rOm. Zi?ilpros.6 163ff. §§ 34-36.
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der Eiceptionen, 1893. Vgl. ferner die verschie- Besoldung, vgl. Cod. Theod. VDII 7, 17 yom J 385

SSen SrttottonenlBlirbiiier z. B. Czyhlarz n. Chr Diese Vorrechte wurden spater^^doch

j* i gl den in den Oftlzien der Praefecti praetorio tatigen

glExceptio ist das Amt des Exceptors. exceptors zu teil, vgl. Cod. Inst. XII 36(3 7) 6.

€od lust. XII 49, 5 (= Cod. Theod. VIII 7, 17, 52 (53), 3, 2 vom J 444. Nach Lyd de mag.

da™ Cod lust. XI 16, 17 Kriiger): Exeeptores III 6 verteilten sich diese
.

Jetzeren auf 15 <ww-

SL tk^ provincial^"obLavcntes, qui y<oyai, von denen wiederum die tuch ^ten m dem

leccohortalem militiam sustinere videntur neque rdvua rto> A^ovoraXuor^re^ w"en. Einzelne

Tfisco ullas consequuntur atmonas, absque metu hohere Beamte beschaftigten eine ieditJ^racht-

Teeoeptis operam, etiamsi decuriones sint,l0 liche Zahl Protokolkuten, so der Pra fectu prae^

Minim/proMbemus, dummodo «i*« P™^* ^..^AN^^lS^
redeundum esse non neseiant (a. 385). Exceptor ^. „v™ -.---.

jT
-,

QQ ^ , a o90 T T

(s.d.) ist der Nachschreiber, Protokollfiihrer, Ge- S. Iulms Afncanus II 188o, 316-329. J J.

Scht schreiber, Sekretar. Vgl.Heumann-Thon Hoeveler Die Excerpta Latma Barbari I, Fest-

Handlexikon zu den Quellen des rom. Rechts 8 schr. d. 43. P iiloL-Veia. Bonn 1895 ,193-214)

l 7g [Wenger.] nennt man seit Scaliger die lateimscheUber-

^ j.__. •_ o-t._^v„_ j«_ fiH^r^-™ ^.rtV.T^n U.O+7HTKT plnnr al^TandTinischen M&nchschronik, die

SlCn venule WJ Will, waicii in ucii icioLuiLuu.^vn i^,^,
. ,

/ TT n l 4- jqoj
Stellungen tatig. Die exceptors iudicis (Augustin. schrift der emzigen Hs., ernes Parismus lat 4884

epist 141 2. 9) fiihrten die Gerichtsakten, der s. VII ex./VIII in. aus dem Besitze des Claudius

Orelli 2831 erwahnte c. senatus zeichnete die Puteanus edierte. Die nicht von bcaliger

Senatsverhandlungen auf, der e. publious in den selbst gemachte Abschrift mit Randbemerkungen

Municipien (Cod. Theod. Xn 1, 151) faBte die von seiner eigenen Hand ist im Cod Hamburg.

acta munieipalia ab. Ein kaiserlicher E. war 269 wiedergefunden worden (Prick Bh JMus.

der Freigelassene L. Aurelius Marcianus CIL IX XLIII 1883, 123-127; sehr uriglucklich pole-

5828 Exeeptores gehorten ferner zu dem Bu- 30 misiert dagegen Hoeveler 203-214). Dann

reaupersonal der hoheren Verwaltungsbeamten. hat erst A. Sohoene Jen Pans, wieder benutzt

So kennen wir aus CIL XI 6168 einen e. prae- und in Eusebi Chxon. I 1875^ Append. 17/—£69

fectorum praetorio, aus CIL VI 2977 einen e. einen genauen Abdruck mit Bewahrung auch der

praesidis provinciae Moesiae superioris. Ex- anfieren Einrichtung der Hs gegeben der diese

ceptores standen aber auch im Dienste der hoheren selbst entbehrlich macht. Aut ihm berunt U
militavischen Vorgesetzten, vgl. Cauer Ephem. Fricks Ausgabe (Chroij. mm. I 1892, 1^-611),

epiffr IV p. 432; ihrem Range nach waren die- der aber eine vollstandige gnechische Ruckuber-

selben prttM»/wtes(Marquardt St.-V. 112 5 50). setzmig beigegeben hat, wie solche fur.Einzel-

Bei den Vigiles hatten Praefecti sowohl (vgl. CIL heiten schon Scaliger, fiir die Partie fol 29 b

VI 1056. 1058. 2406) wie Tribuni (vgl. CIL VI 40 -36b G. Anagnostopulos, U^i *y<; An«w-

1057. 1058) ihre eigenen exeeptores (Kellermann nys mtToufjg %ov Baofiagov ,

Dissert. Jena 1884

Vigiles 18) CIL VIII 10 723 = 17634 werden versucht hatten. Solche Retroversion ]stj!°rbe
-

exceptores der militariacheu Station Vazania in dingung der Beniitzung bei den starken Miliver-

Kumidien erwiihnt (Cagnat bei Daremberg- standnissen, die der Ubersetzer trotz seiner tur

Saglio Diet. II 879; L'arraee d'Afrique 134). damalige Zeit nicht unbedeutenden Kenntms des

Zwei railitarische exoxknoQec Evysvio; und Bei- Griechischeu bei der Ubertragnng des vieltach

HEviwg aus dem J. 295 n. Chr. lernen wir durch korrumpierten, namenthch durch Agyptismen ver-

die Oxyrhynchospapyri I S. 89 kennen. Bei der wusteten Testes (Frick Praef. LXXXV ;
yiel zu

ravennatischen Plotte befand sich CIL XI 77 hart wieder Hoeveler 201) begangen hat und

zufolge auf dent Fiinfruderer Victoria ein E. 50 bei der ganz mechamschen Art der vermiitlicn

(Ferrero L'ordinamento delle annate romane 61). mit Hilfe eines gneclnsch-lateinischen Glossars

Um die aiitte des 3. Jhdts. bildeten die excep- (Frick LXXXVlf.) gemacbten Ubersetzung.

tores von Rom eine Gilde, vgl. CIL VI 1101. In Die Vorlage des Parisinus war mit lllustra-

der spaten Kaiserzeit gab es unter den vielen tionen ausgestattct, iiir die auch die lhren gne-

officiales und apparitores der vcrschiedenen Hof- chischen Archetypus in der aulieren Form genaii

und Staatsbeamten auch eine grofie Zahl exeep- wiedergebende tbersetzungeingerichtet ist. Doch

tores, vgl. Seeck Not. dign. 304. Von ihnen sind sie hier nicht ausgefuhrt ;
nur die Beischnften

handelt Karlowa Rflm. Rechtsgesch. I 886. sind teilweise in kleinerer Schritt vom Ubersetzer

B. Kubler Archiv f. Stenogr. LVII 1906, 180f. wiedergegeben. Da6 auch sic aus dem grjedn-

und Wikenbauser Korresp.-Bl. d. Stenogr.-Inst 60 schen Original stammen,erkannteFrickLXXXHIf.

zu Dresden LI 1906t 264. Danach verftigte jedes und wird jetzt durch den Papyrus Golemficev

offieium aber eine mehr oder minder grofie Zahl bestatigt. Darnach war das Original ein Volks-

von Protokollanten- Aofierhalb desselben stehend, buch, wie deren im 5. Jhdt. yielfach gemacht

bildeten sie eine sehokt exceptorum mit dem e. sein miissen. Denn die Reste eines nach Inhalt

primicerius an- der Spitze, vgl. CIL X 1387. und Ausstattung dem Barbarus sehr ahnlichen,

Not. dign. occ. XI 98 j or. THm 32. Lyd. de mag. aber weder mit seiner griechischen Vorlage lden-

III 9. CasBiod. var. XI 25. Sie trugen weder tischen noch unmittelbar aus der gleichen Quelle

die mUitarischen Abzeichen nocb empfingen sie stammendenPapyrusbuchessaec.V in. haben Bauer
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und Strzygowski Denkschr. d. Wien. Akad.

LI 1905 nr. II aus der Sammlnng GoleniScev

verCffentlicht. Im Anschlofi an die hier erhal-

tenen Miniaturen hat Strzygowski den Bilder-

kTeis des Barbaras ausfuhrlich behandelt. Das
griechische Original ist jedenfalls auf dem alten

Handelswege Alexandria— Marseille ins Franken-

reich gekomuien (Frick LXXXHI. Bauer 87,

Den Namen des lateinischen Ubersetzers

die hilflose Verwirrung in den Consularfasten der

letzten Jahre und durch den ganz abrupten Schloft

des erhaltenen Stfickes (Bauer 82; nichte zu

geben ist auf die Notiz im Paris, fol. 63 a de-

surd pluscula, da sie nach Scboene erst von

einer Hand des 17. Jhdts. herruhrt). Anderer-

seits brechen auch die der Fastenchronik des Bar-

barns sehr nahe stehenden Fasti Vindobonenses

posteriores mit 387 ab (Mommsen 256. Frick
1). J-'tJIJ iTrimCIl LLCS ltiLLTlIllOUU^ll U kJGlSl?IJii^lO pv™nuivu.uiui,u , ~~ v v""w"l J>"l

kennen wir nicht ; denn die von zweiter Hand 10 LXXXVIIf.), und man ktmnte die Weiterfiihrung-

(s. IX nach Ducange) im Paris, fol. I a nachge- des Pap. Golen. bis 392 mit Strzygowski 192

tragene tjberschrift Croniea georgii ambionensis aus seiner besonderen nationalagyptischenJTen-

epi vel sieut alii di&imt victor-is tttrmiensis ept

ist reine Hariolation (Ducange Praef. Chron.

Pasch. II ll ed. Bonn. Frick Eh. Mus. XLIII
123, 1. Mommsen Chron. min. I 84, 1). Dafi

er aber ein Gallier oder Franke war, kein Grieche,

wie Mommsen behauptete (Chron. min. I 272;

dagegen richtig Frick LXXXVI 2), beweist 1. die

denz erklaren. Trotzdem bleibt die erstere Even-

tuality die wahrscheinlichere. Der griechische-

Chronist wird die ihm vorliegende, vermutlicbi

bis 387 reichende Fastenchronik selbst bis zu

dem gewahlten Schlufijahr herabgefiihrt haben.

Jedenfalls war aber dann bereits das griechischfr

Original, das dem Ubersetzer vorlag, defekt ; denn

Sprache, die ubrigens nicht das Gestammel eines 20 fol. 63 b des Paris, ist unbesehneben. Aufier

homo barbarus ineptus llellenismi et Latinitatis

imperitissimi ist, wie Scaliger sie charakteri-

sierte, sondeni das aus anderen Ubersetzungen

derselben Zeit bekannte galliscbe Vulgarlatein,

das nicht einmal direkt volkstumlich ist, sondem
gewisse gelehrte Praetentionen macht (Frick
LXXXV. 599—625. Hoeveler Die Exc. Lat.

Barb. II, Gymn.-Progr. Coin 1896); 2. mehr

noch die Ankniipfung der Franken an Aeneas und

Troia durch die bei der sonstigen Treue des Uber- 30 hat.

dafi der Titel (und wohl noch einiges andere)

sowie der Schlufi fehlten, hatte es noch erne grofle,

offenbar durch Blattausfall (auch Pap. Golen. war
ein Buch, keine Rolle) verursachte und deshalb

vom tibersetzer nicht bemerkte — denn die Notiz

fol. 56 b desiderantur plurima stammt wieder

erst von spaterer Hand, nach Schoene von der

Scaligers — Liicke in der Fastenchronik, die

die Jahre von Domitian bis Diocletian verschlungen

setzers doppelt auffallige Interpolation eines fikti-

ven Franeus Silvius in die latinische Kfinigsliste

(fol. 23 a 9. 41b 20. Gelzer Africanus 1224).

Die Zeit der Ubersetzung angehend meint Momm-
sen 272 wohl mit Beoht, dafi sie kaum alter

sei als die Hs. selbst, also etwa 700 (6.-7. Jhdt.

Frick LXXXV; urn 600 Hoeveler I 200f.).

Das griechische Original ist, wie sich aus der

in ihm enthaltenen Fastenchronik ergibt (s. tl),

Disponiert ist die Chronik in drei groBen Ab-

schnitten, wie sie ganz ebenso auch Pap. Golen.

gehabt zu haben scheint. Bei der Einzelbespre-

chung wird man am besten dieser Einteilung

folgen, ohne aber damit die Quellenfrage praju-

dizieren zu wollen. 1. Fol. 1 a—36 b : eine Welt-

chronik von Adam bis zum Tode der Kleopatra.

Als chronologisches Euckgrat dienen die Jahre

zuerst der jiidischen Geschichte (Patriarchen,

in Alexandria entstanden, gerade wie Pap. Golen., 40 Kichter, Konige) bis zur babylonischen Gelangen-

fiir den ja auch Fundort und Charakter seiner

Miniaturen (Strzygowski 185ff.) agyptischen

Ursprung sichern. Der Verfasser ist unbekannt

und nicht zu erraten. Als Abfassungszeit ergibt

sich aus den spatesten der erwiihnten Ereignisse

— Todesjahr des Theodosius (im J. 395 : fol. 63 a

1), Amtsdauer des Patriarchen Theophilos(bis412:

fol. 63 a 19) — t
die in analoger Weise im Pap.

Golen. genannt werden, den man nicht spater

schaft (fol. 29 a), dann der assyrisch-medisch-per-

sischen Konige bis zur Vernichtung des persi-

schen Eeiches durch Alexander d. Gr. (fol. 32 a

26), endlich die Alexanders und der Ptolcmaier

bis zum Ende ihrer Heirschaft (36 b). Nach jeder

Regierungwird das erreichte Wcltjahr angegeben.

Von der ersten Partie, die die Geschichte
^
des

jiidischen Volkes verfolgt. wird uber ein Drittel

(fol. 4a—14b) durch den diafie^tafiog eingenommen,

als erstes Viertel des 5. Jhdts. datieren kann, 50 ein geographisches Kompendium in jndisch-chnst-

die Zeit bald nach 412. Die bis auf Anastasios

durchgefuhrte Kaiserlistc am Schlusse des zweiten

Teiles (48 a. b), urn dercntwillen man die Abfas-

sung der Chronik gemeinhin bis urn 500 herab-

schiebt (Gelzer II 316. 322. Wachsmuth 180.

183, 1. Hoeveler 1 198 u. a.; nach 556/7 aut

Grand einer durchaus unwahrscheinlichen Ver-

mutung Mommsen Chron. min. I 272), ist ent-

weder ganz interpoliert oder spater fortgesetzt

worden (Frick LXXXVIlIf.).
Die E. brechen mit dem J. 387 ab. Ob dies

das ursprfingliche Schlubjahr ist, erscheint zwei-

felhaft. Die innere Wahrscheinlichkeit spricht

auch hier fftr Cbereinatimmung mit Pap. Golen.t

ffir den als Endpunkt die ZeratOrung des ale-

landrinischen Serapeions im J. 392 kaum be-

zweifelt werden kann. Die Annahme, dafi der

SchlufJ der E. yerloren ist, wird begtostigt durch

licher Form als Verteilung der Erde unter die

Sohne Noahs. Synchronistisch eingcordnet sind

unter die jiidischen Herrscher Daten der altesten

griechisch-romischen Profangeschichte, vom Be-

ginne der sikyonischen Dynastle bis zur Griin-

dungEoms (15 b 20. 16 b 21. 17 b 28—18 a 27.

18 b 11. 19 a 6. bl. 20 a 1. 16. 24 b 18. 27 a

9. b 6; uber die groile Einlage 20b—24a, Ur-

geschichte Italiens von Kronos bis zur Vertrei-

60 bung der KOnige, s. u.). Ihr Zweck ist natur-

lich, die Prioritat des judischen Volkes zu be-

weisen. Umgekehrt werden seit der Benutzung

der fremden Fila Tatsachen der judischen Ge-

schichte, vor allem die regierenden Hohenpriester

und das Auftreten der Propheten, synchronistisch

verzeichnet. Auch einige wenige Notizen uber

politische Ereignisse der profanes Welt (30 a 25.

30 b 20. 31 b 31. 32 a 1) sowie Akmedaten lite-

louy xaAtJCijJua xiaii

rarischer GrGtien (30 a 22. 81 a 81. b 5. 32 a 16.

b 24. 35 a 8) sind eingefugt.

2. Fol. 37 a—48 b : der zweite Abschmtt hat

die Form einer Digression. Mit der Begriindung,

dafi die heiligen Schriften der Juden und Christen

die yoovot xmv e£<» Mvmv zu wenig berucksich-

tigten, werden zuriickgreifend und erganzend die

Svvaazetat fiaoiUtov gegeben : Eegentenlisten der

Assyrer, Agypter, Argiver, Sikyonier, Athener,

Golen. fiir uns, denen Panodoros und Annianos

verloren sind, die alexandrinische Eezension der

christlichen Weltchronik reprasentieren. Es ist

bedauerlich, dafi wir wegen der grofien Liicke

nicht sagen konnen, mit welchem Jahre diese Ein-

schiibe aus der alexandrinischen Stadtchronik

beginnen.

Sehr viel schwieriger ist die Quellenfrage iiir

die beiden ersten Abschnittc zu lfisen, in denen

fol. 46 b 28 co 36 b 7) ; dazu die judischen Hohen-

priester (47 a b) und die romischen Kaiser von

Caesar bis Anastasios (48 a. b). In den Eahmen

der Weltchronik sind sie durch Synchronismen

mit den Daten der judischen Listen, Distanze-

und Olympiadenangaben eingefugt.

3. Fol. 49 a—63 a: eine Fastenchronik von

nographie — Africanus Hippolytos Eusebios — re-

konstruiert sind; oder aber die Quellennntcrsu-

chung der E. wfirde von selbst zu dieser Eekon-

atrnktion fiihren, die ich hier zu untemehmen nicht

imstandebin. Denn der Barbarus hat kein eigenes

chronologisches System — oder wenigstens keines,

um das man auch nur ein Wort verlieren mfichte —

,

Caesar bis 387
a

n. Chr' die direkt an die Welt- 20 sondern er kompiliert aus verschiedenen Vorlagen,

chronik des ersten Abschnittes anknupft (fol. 49 a

3 o; 36 a 7—17).
Dieser dritte Abschnitt lehrt uns deii Ent-

stehungsort der vom Barbarus iibersetzten Chronik

kennen. Die Fastenchronik der E. ist eine Ee-

zension der sog. ravennatischen Annalen oder

Consularia Italic a, der von den sonst erhaltenen

Exemplaren die Fasti Vindobonenses priores und

posteriores am nachsten stehen. Vgl. die Zusam
i II 1. _: If „ — ™<-,^., m-ir^n min T 97l

ohne das ihnen entnommene Material zu einem

wirklichen Neubau zu veiwerten. Gerade diese

verhaltnismaBig leichte AuslOsung seiner Vorlagen

macht uns freilich die Kompilation wertvoll, was

richtig erkannt hat E. Schwartz Die Kimigs-

listen des Eratosthenes und Kastor [Abb. d. Ges.

d. Wiss. in Gottitigen XL 1894]
7
wenn er (S. 54)

die E. als ,eine Epitome der Xpovixd des Hippolyt

und der des Euseb' bezeichnet, Dazu treten
noswriores am nacnsitu sicuwi. » S i. «^ ^ UOc«±..- —« — -— —--- -

menstellungen bei Mommsen Chron. min. I 274 30 alkrdmgs sehr starke Interpolationen aus Afri

nnr, t\:„ j n i„™.^™^^1t», \ e> \\™<Taaf\\-r\r>- catiii« Sfliwfirty, verkennt das nicht ; cr na1
—298. Die dem Consularverzeichnis beigeschric-

benen Notizen zerfallen in zwei Klassen (Gelzer

II 326f. Frick CCIfF.): 1. Ziemlich ausfuhr-

liche apokryphische, die sich auf die Jugendge-

schichte Christi und Johannis des Taufers be-

ziehen. Sie stammen, wie Gelzer erkannt hat,

aus dem Protevangelium Jacobi und sind vom

Schreiber eingefugt, wo gerade Platz war (so

wenigstens meint Gelzer; aber schwerlich mit

canus. Schwartz verkennt das nicht; cr hat

aber doch mehrfach die Eeinheit der Eusebischen

Tradition beim Barbarus bedenklich iiberschatzt.

Das licfie sich allein durch ausfuhrliche Behand-

lung der einzelnen Regentcnlisten zeigen, zu der

hier nicht der Ort ist. Doch vergleiche zur atti-

schen Liste Jacoby in Lehinanns Beitr. z. a.

Gcsch. II 1902, 406ff., zur korinthischen Philol.

Unters. XVI 91ff. , zu der viel berufenen sparta-

Recht). Analog Notizen finden sich im Chron. 40 nischen und der neuerdmgs wieder von Bauer

Pasch. und Pap. Golen. ; doch ist bei beiden der

apokryphe durch den kanonischen Text ersetzt

(Bauer a a. O. 79). Das sollte bedenken. wer

die E. fur einen Auszug aus Annianos erklart

(Gelzer Ztschr. f. wissenschaftliche Theologie

XXVI 1883, 500—502 fvgl. aber Afr. II 322,

329]. Bauer 85). 2. Chronikalische Notizen,

und zwar: a) allgemeiner Natur, die zum Teil

in den Fasti Vindobonenses (vgl. z. B. fol. 49 a

17 <^j F. V. 20 ; 50 a 14 cv F. V. pr. 11 ; 59 b 50

5 ~ F. V. 447. 63 a 8 <~ F. V. pr. 502 ; 63 a

12. 25 ess F. V. pr. 503 1, bei Idacius, Paschal-

chronik, Pap. Golen. (p. 49ff. Bauer) wieder-

kehren. Sie stammen also aus den Reichsfasten

(Mommsen 256). b) Stadtalexandrinische Nach-

richten in grofier Zahl, sowohl profaner (57 a 30.

62 a 13) wie kiichlicher (57 a 11. 61 b 4) Natur,

uber weltliche (57 a 29. 61 a 22) und geistliche

(59 a 14. 60 a 9. 62 a 28. b 20. 63 a 15) Beamte.

105—114 bezweifelten Tatsache. daB uns hier

allein die E. zur Wiederherstellung der echten

Eusebischen Liste verhelfen, Berl. Philol. Wochen-

schr. 1905, 133'lff. Es ist wirklich nicht zu be-

streitcn, dafi der Barbarus mehrfach ,die beste

Uberliefcrung Eusebs' reprasentiert und dafi die

Behauptung Gelzers (Afric. I 137. II 326), samt

liche Eegentenlisten des zweiten Abschnittes

stammten aus Africanus, unrichtig ist.
^

Dafi im ersten Abschnitt die Xgortxd des Hip-

polytos zu Grunde liegen, hatte schon Ducange
Praef. Chron. Pasch. II 23 ed. Bonn, aus der

t'bereinstimmung erkannt, die zwischen den E.

und den beiden sog. Libri gencrationis besteht,

deren erstes eine ziemlich treue, worn auch von

Interpolationen namentlich in der Chronologic

nicht freie und gegen den Schlufi hin kiirzende

Cbersetzung dei^Xoormd ist, wahrend man das

zweite doch nur als Epitome bezeiehnen kann.

Seit es Augustalen gibt, datieren die E. ebenso 60 Vgl. ferner Gelzer Afric. II Iff. Mommsen
wie Pap. Golen. nach ihnen und nach Consuln

(fiber die Liste Bauer 114— 117). Sie rechnen

ebenfalls die rOmischen Daten in agyptische um
(vgl. z. B. 50 a 14 <*» F. V. pr. 41), ja sie geben

bei stadtaleiandxinischen Ereignissen mehrfach

nur die letzteren (59 a 15. 62 a 29. b 24. 63 a

17). Daroach ist es unzweifelhaft, daB die E.

in Alexandria entstanden sind, dafi sie und Pap.

Pauly-Wissowa VI

Chron. min. I 84f. und seine Zusammenstellungen

ebd. 91-129, sowie gecren den Widerspruch Frick

s

(Vff.), dem sich Wachsmuth Einleit. 160ff. an-

schloB, Harnack Gesch. d. altchr. Lit. n 2

(1904), 237f. Den abschliefienden Beweis gibt

jetzt die Auffindung wenigstens des ersten Teiles

des griechischen Hippolytos in einer Madrider

Hs. durch Bauer (Die Chronik d. Hippolytos,

50
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v. Gebbardt und Harnacks Text. a. Unters.
TS. P. XIV 1, Leipzig 1905). Ich babe bier nicht
das chronologische System des Hippolytos wieder
herzustellen. Man wird, ehe man das versncht,
wohl auf die von Chalatiantz angekiindigte Ver-
offentlichung einer armenischen Compilation warten
miissen, die nach der Behauptung ihres Ent-
deckers eine vollstandige fjbersetzung deT Hippo-
lytisehen Chronik enthalt (vgl. Dr&seke Ztschr.

f. wissensch. Theologie XLVI 1903, 80. XLVII
1904, 109ff. Harnack II 2, 549ff. mit vorlaufig

nicht unberechtigter Skepsis. Bauer Text. u.

Untersuchgn. XIV 3, 1). Aber soYiel muB gesagt

werden, dafi weder die Libri Generationis noch
die E. Hippolyts Chronologie ganz rein wieder-

geben. Zum Beweise stelle ich die Zahlen des

griechischen Hippolytos, soweit er irn Matritensis

crhalten ist, mit den entsprechenden Partien des

Barbarus und der Libri generationis 2usammen.
Es handelt sich also nur um die Zeit von Adam
bis zur Volkerzerstreuung. Die selbstverstand-

lichen Korrektnren sind in eckigen Klammern
neben die uberlieferten Zahlen gesetzt:

Hippol. Graeo. Barb a j*. LG I LG 11

Adam 230 230 230 130

Seth 205 105 [205] 205 200
Enos 190 190 190 190

Kainan 170 170 170 170

Mahalalel 165 165 162 [165] 166

Jared 162 162 162 266 [2C2]

Enoch 165 165 165 165
Methusalah 167 167 117 [167] 187

Lamech 188 188 188 172

Noah 500

J600

500 500
Sem 100

2042[2242]

100

2242

100

Flut 2242 2242

Sem (1) 101 (1) (1)

Arphaxad 135 135 135 136
Kainan 130 130 130 131
Sal a 130 130 130 130

Eber 130 134 134 134

Flut-Eber 525 _ 529 531

Adam-Ebeir 2767 2812[2S72J 2771 2773

Dispersio 1800[2S(Ki]{^^ - -
Bis zur Flut ist — von den lei eliten Korrup-

telen der drei ersten Reihen and den ganz ab-

weiehenden Einzelposten der vierten abgesehen —
alles in Ordnung, [und selbst in der vierten Rcihe

sind die Abweiehungen noch innerhalb des Ab-
schnittes Adam-Flut wieder ausgeglichen : Seth
—Mabalalel—Methusalah—Lamech regieren hier

200 -+- 166 -i- 187 - 172 = 725 Jahre, bei den
iibrigen 205 - 165 - 167 -+- 188, also ebenfalls

725 Jahre. Eine Differenz bleibt nur bei Adam
—Jared, die nach LG II 130 + 266 = 396, nach
den iibrigen 23m + 162 = 392 Jabre regieren.

Hier aber liegt, wie die Schlufisumme zeigt, ein-

fache Korruptel von 202 in 266 vor.j Auch rechnet

Barb. 2b 2^ 3a I von Adam bis 2ur Dispersio

2800Jahre und gehtvon dieserHippolyteischen Zahl
aueh in seiner weiteren Rechnung aus (15 a 10).

Aber wahrend Hippolytos die 15 Generationen von

Adam bis Eber mit 2767 Jahren angibt, also die

Dispersio in Phaleks 33. Jahr gesetzt baben mn6

fausdrficklich nennt keiner der vier Zeugen dieses

Jahr), hat Barbarus an der entsprechenden Stelle

(3 b 23) 2878. Diese Zahl ist allerdiugs unerklar-

lich und wohl korrupt ; denn die Summierung der

Einzelposten ergab nur 2872, eine Zahl, die nicht

so verschieden von der des Hippolytos ist, wie es

auf den ersten Blick aussieht (Bauer 42 Amm.
zu Barb. 2—13 zieht aus ihr einen unrich-

tigen Schlufi). Barbarus hat namlich 1. Sem noch
10 1Q1 Jahre nach der Flut gegeben , die Hippoly-

tos nicht kennt; und er hat 2. fur Eber 134
Jahre statt der 130 des Hippolytos. 101 + 4
von 2872 g-ibt die Hippolyteische Zahl 2767. Von
diesen beiden Diskrepanzen handelt es sich bei

der ersteren teilweise nur um ein MiBverstandnis
des Hippolyteischen Wortlautes, das begreiflich

wird, wenn man Hippol. 34. 37 Bauer (oder die

entsprechenden Stellen der LG und Eutych. 39,

13. 43, 25) mit Barb. 2 a 18. 3 a G vergleicht.

20 Letzterer hat iibcrsehen, daB es sich bei der

zweiten Stelle, wo von Sems Alter die Rede ist,

nur um eine Wicderaufnahmeformel handelt, und
hat die 100 Jahre noch einmal nach der Flut

eingesetzt. Das ist dumm, und noch dummer,
wenn er dies dadurch zu verschleiern sucht, daB
er Tor der Flut (2 a 18) nicht 500 Jahre Noah
+ 100 Sem rechnet, wie Hippolytos und LG
(ebenso die mit Barbarus queHenmaBig zusam-
menhangenden Chron. Pasch. 36, 18 und Eutych.

30 39, 13), sondern 600 Noah. Aber verleitet ist

er zu seinem Verfahren durch Hippolytos selbst.

Dieser (c. 37 Bauer; ebenso LG I. II) sagt zwar
ausdriicklich, Arphaxad sei im zweiten Jahre nach
der Flut erzeugt, aber er verbindet damit die

widersprechende Angabe, Sem sei damals 100
Jahre gewesen; auch bei der Summierung be-

riicksichtigt er das eine Jahr zwischen Flut und
Arphaxads Erzeugung nicht, sondern rechnet fur

Sem 100 statt 101 (bezw. 102, vgl. auch Philo-

40 sophuin. X 30 = frg. 1 Frick). An diesem Wider-
spruch haben sowohl Barbarus wie LG II An-
stofi genommen und ihn selbstandig zu verbessern

gesucht. LG II (c. 40 Mommsen) streicht den
Satz cum esset armorum C (sc. Sem) und schlagt

den ersten der beiden nachflutigen Patriarchen je

ein Jahr zu; Barbarus rechnet richtiger fur Sem
101 Jahre statt der 100 des Hippolytos. Dazu
kommt nocb die zweite Diskrepanz, die 134 Jahre
Ebers. Das ist keine Dittographie (PAA fur PA);

50 denn die 134 kehren nicht nur im Chron. Pasch.

und bei Eutychios wieder, standen also in der

Hippolytos benutzenden Zwischenquelle , von der
sie ebenso wie die E. abhiingen, sondem auch in

beiden LG; vielmehr ist Hippolytos, dessen 130
durch die Summierung geschutzt wird, bei alien

dreien nacb der Septuaginta korrigiert. Nun
miifite beim Barbarus, da er bis Phaleks Geburt
2767 + 1+4 rechnet, die Dispersio in Phaleks
28. Jahr fallen, statt ins 33. wie bei Hippolytos.

60 Das tut sie aber, scheinbar wenigstens, nicht:

denn er gibt f. 15 a von Hippolyts Weltjahr fur

die Dispersio 2800 ausgehend dem Phalek noch
100 Jahre; d. h. es fallt die Dispersio darnach
in Phaleks 30. Jahr — vorausgesetzt, daB er ihm
im ganzen 130 Jahre gegeben hat, wie LG I 232
(der griechische Hippolyt und LG II fehlen hier).

Aber diese Voranssetzirog ist nicht zutreffend;
es ist kein Zufall, daB Barbarus es versaumt, fur

1573 juxcerpia oarwan

Phalek die Gesamtsumme anzugeben, und sich

mit Anfuhrung der nach die Dispersio fallenden

Jahre begnugt. Offenbar hat er fur Phalek wirk-

lich nur 128 (28 + 100) berechnet. Die gestn-

chenen zwei Jahre hat er dann bei Seruch (15 a

22 co LG I 234) wieder eingebracht. Dadurch

kommt er freilich mit Hippolytos noch weiter

auseinander. Aber es ist nicht zu leugnen, daB

dieser selbst die Veranlassung dazu gegeben hat,

als avannroe uov aSeXyos erscbeint (lib 1 c« Hipp.

202. 13 b 1 co Hipp. 224. 14 b 3 <*> Hipp. 236),

und die Bezeichnung als chronographus (24 b 4),

deren sich Hippol. 43 bedient. Trotzdem zeigt

sich, dafi die Benutzung des Hippolytos beLm

Barbarus keine direkte ist. Wahrend bis zum

dtaftegtouSc; die LG mit dem griechischen Teste

genau ubereinstimmen, gibt Barbarus aufier den

iedesmal beigefiigten Lebensdauern der Patn-
i * r\ „t*_. ~. ^«««^^1^, -r-Lrtrtli ii^/iTil TTSr*-jlipser selbst oie veraniassung uazu gcgcuun iio.1,, Jc^o..^, v^^-t,— ~-

, , nl F;„

weTer erst den Widerspruch bei Sems Jahren 10 archen. den Summierungsformeln nach jdnEm-
weii w ««*- i ,., .,+ 1inah _ -MTtftR+RTi mid kleweren Erweiterungen (so gleicn
begeht und es dann, wie es scheint nicht unab

sichtlich, unterlassen bat, Phaleks Alter zur Zeit

der Dispersio anzugeben (c. 41—43 B. LG I 45.

46. 232 Momms. LG II 44. 45 M.). Die?e Ver-

besserungen aus eigener Initiative (1 Jahr Sems

nach der Flut) und nach der Septuaginta (4 Jahre

Ebers) sind nicht das einzige, was den Barbaras

ungeeignet macht, als reiner Vertreter des Hip-

polyteischen Systems zu gelten. Hinzu kommen
*.. .i;.i- i, ^^« AT1̂ in 4 Kn^liniff Tvi+prnnlntinTien

zelposten und kleineren Erweiterungen (so gleich

1 a 2 Erwtihnung auch der Eva) zwei groBere

Einlagen ftber die Flut (1 b 23—2 b 1) und den

Turmbau (3 a 19—3 b 22). Diese Erweiterungen

stammen aus der Genesis. Da sie sich genau

so im Chron. Pasch. (das p. 37. 13 wenigstens

die erste Einlage auch in der Form des Zitats

gibt, wahrend Barbarus die Worte der Genesis

wie seine eigenen behandelt) und beim Patri-

Z AMc»-., nicht. ™r ***» z™«». die «™ (IBJ^^^^X^
angenommen werden, eine alexandrimsche Welt-

chronik (soviel ergibt sich aus Fricks Zusammen-

stellungen, Chron. min. XCtT., die sonst nur be-

dingungsweise brauchbar sind), die im wesent-

die Jahreszahlung nicht beeinrlussen, wie der An-

satz des Tempelbaues auf Salomons 12. Jahr

(25 b 9), sondern auch Anderungen in den Ee-

gierungszahlen, wie die 45 Jahre Levis gegen-

iiber 40 bei Hippolytos. Bis auf Achaz sind die

Differenzen noch gering; aber schlitnm wird es,

sobald der Barbarus zu dem 70jabrigen Exil

kommt. Dadurch, daB hier zwei verschiedene Be-

lichen ein erweiterter Hippolytos gewesen zu sem

scheint (Mom m sens Weg, Chron. min. 86,

zwei Ausgaben der Hippolyteischen Chronik an-

rechnungen konfundiert sind (Gelzer II 321, 30 zunehmen, eine vollere von der Barbarus, eine
w a.S x.:,-^ -:„i,+ ;™^ ,^Ji a™ TTii«m <W bfi^PTO. vmi der die LG abhaneen. ist nicht gang-|VVllll«"gjV« ±ivtJi«" \

nur sehr teilweise richtig), wird das Filura der

Assyrer-Perscr vflllig zerstOrt, und Barbarus er-

reicht schlieBlich fur Kleopatras Tod erst das

Weltjahr 5431. Da er kein selbstandiges Sy-

stem hat und das im dritten Abschnitt (51 b 11)

gegebene Weltjahr 5500 fur Christi Geburt ein-

fach aus Africanus ubernimmt, so stort ihn das

aber ebensowenig wie der Widerspruch dieses

falschen Endjahres der Ptolemaier mit dem Syn-

kiirzere, vou der die LG abhangen, ist nicht gang-

bar; vgl. Bauer 140ff., der aber S. 42 das Yer-

haltnis zwischen dieser ersten Partie der E. und

Hippolvtos nicht richtig ausdruckt). Recht genau

ist der" AiischluB an Hippolytos (c, 43—237 B.)

im diafiBQtaftoe ; fortgelassen hat Barbarus (hier

aber auch LG) uberleitung und Sondertitel (Hipp.

43. 44), das kurze SchluBwort des FluBkatalogs

(Hipp. 238), die Aufzahlung der vier groflen Flilsse

chronismus des zweiten Abschnittes (46 b 28) 40 (239),'endlich den ganzen Stadiasmus Maris magni

Kleopatras Tod = Augustus 14. Jahr und mit dem

Weltjahr 5467 far Augustus 1. Jahr im dritten

Telle (50 a 5). DaB er bei seiner Rechnung auBer-

dem noch das Ende des Exits ins zweite Jahr

des Xvros ?etzen muB (30 a 1). statt in das erste

<so richtig noch LG I 297 an der entsprechenden

Stelle; und Barbarus selbst in dem aus Africanus

stammenden Synchronismus 45 b 3), ist ein Be-

weis, daB er in der Weltchronik einen bereits

^iJi/j. v-iiuiiv.ii u.v/1. b . ~" -j

(240ff.). der entgegen der bisherigen Annanme

nicht als selbstavidiger Traktat erKalten ist, was

er seiner Entstehung nach selbstverstandlich ist,

sondern nur als Teil oder Anhang des Hippo-

lyteischen bmtiKQiofios. Auch diese Partie ist

Tuiturlich nicht dem Hippolytos direkt, sondern

der bereits konstatierten Zwischenquelle entnom-

inen, wie leicht zu beweisen ist (Frick CIV

und Bauer 180ff., der jetzt iiber die verschie-

3 T) „ i™,^, Ann X. r.,,r^,K,lAr- 'lllpin 711 VPV-
interpolierten Africanus (iiber den Grund der Herab- 50 denen Rezensionen des dia^oio^og alleiii

i

zu \ei-

_ _i f _ c_t i„ od, ^j„„xt;—.^i,^,.,,, iv fl _ ^m.^on isfi Tn dpr folerenden Partie bis zum
schiebung s. Schwartz 33j oder Hippolytos be-

nutzt. DaB trotz allem der Barbarus der wich-

tigste Heifer fur die Rekonstruktion des Hippo-

lyteischen Systems bleibt, soil damit naturlich

nicht bestritten werden.

Barbarus hat, wie der griechische Hippolvtos

zeigt, dessen Chronik nicht einfach iibersetzt wie

die LG, sondern er hat sie als Hauptbestandteil

in ein neues Werk verarbeitet. Er hat daher

gleichen ist). In der folgenden Partie bis zum

Schlufi des jiidischen Filums (29 a) deckt sich

Barbarus mit LG I 231-295. 1191—108. Mehr

hat jener die jedesmaligen Summierungen (bei

grofieren Abschnitten gab auch Hippolytos die

Summe der Geschlechter und Weltjahre, vgl. z.

B. 17 a 11 vv LG I 248) und die profanen Syn-

chronismen. Aus dem Fehlen dieser in den LG
ist an sich ein SchluB auf Hippolytos nicht zu-

in ein ueues ncin. >u«imuvi-. ±^ L .i^ L u.m.v.i .^ u ^^ ^i^.. „„..-_--_-. ± A „

dasProoimion und die Inhaltsangabe des ganzen 60 lassig, da auch LG I in dieser ganzen fame

Werkes gestrichen, ebenso den Untertitel ptfao; erweislich stark kiirzt (vgl. z. B den Bericht

i-i:. j:^ -d Hr* v.;,, ,r,m a. ~. ,,..-., „..a^ iHJn. iiV,^^ ,1

;

o sMi i ft « si.l p flPT Bundesladc beim Barb.
yEviaecoz fiir die Partie bis zum dia^giofiog (Hip-

pol, 1—22 B.). Das ist einfach mit der Schere

gemacht; denn in dem beibehaltenen Teste hat

er die Einfuhrung des Verfassers in der 1. Person

Singular oder Plural ebenso bewahrt wie die An-

rede an einen bestimmten Leser, der bei ihm

nicht weiter charakterisiert wird, bei Hippolytos

iiber die Schicksale der Bundeslade beim Barb.

24 b 16. 25 a 3. 15 mit LG I 269; auch die

sicher Hippolvteische SchluB formel 29 a 23 fehlt

den LG). Doch ist fiir einen Teil der Synchro-

nismen sicher Africanus die Quelle, der freilich

gerade hier schon von Hippolytos benutzt sein

konnte. Schwerlich aber stammt aus Hippolytos
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(trotz des von Bauer 149, 1 betonten Hippoly-
teischen Charakters der Dberleitungsformel 24 b
Iff.) die grofie Einlage tiber die Urkonige Ita-

liens von Kronos bis zur Vertreibung der KOnige
(20 b—24 a; kflrzer, aber mit Ruckverweisung, die-

selbe 41 b. 42 a). Sie hangt vieluiehr mit der
Fastenchronik im letzten Abschnitt zusammen
(Mommsen Chron. miiu I 254) and gebt jeden-

falls im letzten Grande auf Sueton zuriick, wenn
auch tiber den Weg, auf dem sie der Vorlage der

E. zugekommen ist, und iiber das Verhaltnis zwi-

schen den einzelnen Rezensionen dieser Ko"nigs-

geschichte IJbereinstimmung noch nicht erzielt

ist (Gelzer I 224ff. 243ff. Mommsen 141f.

Frick CLXXIff. Wachsmuth 182, 6). In der

Schlufipartie des Abschnittes (29b-36b) hort

scheinbar die Ubereinstimmung zwischen den E.

und LG auf. Wahrend Barbaras die Chronik

wirklich weiterluhrt und wie bisher das jiidische

Filum mit profanen Synchronismen, so jetzt die

profanen Fila (Assyrer, Perser, Alexander, Ptole-

maier) mit jfldischen und profanen ausstattet. hat

LG I 296—300 nur fiinf magere Kapitel iiber

jiidische Ereignisse. die den jiidischen Synchro-

nismen bei Barb. 29 a— 31 a entsprechen (Momm-
sen schliefit deshalb mit fol. 31 a seine Zusam-
menstellun gen), aber offenbar stark gekiirzt sind.

Darauf folgen die grofie Resumierung und die

Aufzahlung der Paschafeiern (LG I 301—315.
II 138—148), die beim Barbarus keine Entspre-

ehung hat, ebensowenig wie die weiteren Zu-

sammenstcllnngen von Olympiaden, Patriarchen,

Propheten, Prophetinnen usw. (LG I 331— 361.

II 149— 170. 117), die aber im Inhaltsverzeichnis

des griechischen Hippolytos angekiindigt werden

(c. 10—16 B.). DazwLschen stehen eine magere
Liste der persischen Herrscher (I 316—330. II

184—198), eine ebenso magere der Ptolemaier

(I 362-376. II 199—217) und ein Verzeichnis

der romischen Kaiser bis Alexander Severus (I

377—398), mit (leva Hippolytos seine Chronik

abschlofi. Offenbar entsprechen diese mageren
Fila der leitenden Dynastien dem letzten Teile

der Weltchronik des Barbarus. Die Libri gene-

rationis haben diesen Schlufiteil der Hippolytei-

schen Chronik bis auf die naekten Regentenlisten

verdiinnt; der Barbarus gibt allein einen wirk-

lichen Begriff von Hippolytos Werk, das die Vor-

lage auch dieser Partie ist. Fortgelassen bat

er nur die gerade in den LG erhaltenen Zu-

sammenstellungen der verschiedenen Namenka-
tegorien. Daft er auch hier nicht direkt aus Hippo-

lytos schopft, ist selbstverstandlich, wird aber ziim

Cberflufi dadurch bewiesen, daft die Z allien seiner

Ptolemaierliste (35 a—36 b, dieselbe, nicht aus

anderer Quelle, wie Bauer 148f. sagt, kurzer

wiederholt unter den Regentenlisten ira zweiten

Abschnitt, 46 b> die des Ptolemaeischen KOnig-

kanons sind. Der ganze Abschnitt schliefit, wie

die vorgehende Partie, in der das jiidische Filum

leitet (29 a 23), mit der edit Hippolyteischen

Formel (Bauer 149) et ultra rex non est t»

Aegypto foetus usque in hod*ermun diem. Inner-

balb der Partie ist auBer Hippolytos benutzt oder

Tielmehr sind zwei Einlagen gemaeht aus Pa.-

Kaffisthenee: fob 32 a 1—16 = Ps.-Callisth. I

3; 33a 23—34b 12 = HI 83. 66 (Anagno-
stopulos 17f. Frick CLXVI).

Die Analyse ergibt also als Primarquellen fur

den ersten Abschnitt in der Hauptsache die Chro-

nik des Hippolytos, die durch Vermittlung eines-

alexandriniscben Chronisten benutzt ist. Sie ist

erweitert und gelegentlich interpoliert durch Ein-

lagen aus der Septuaginta, Africanus, Ps.-Kalli-

sthenes und durch ein Stuck der Fastenchronik_

Die Regentenlisten des zweiten Abschnittes stam-

men, soweit sie nicht kiirzere Wiederholungen
10 der im ersten gegebenen sind, aus Eusebios und

Africanus, wobei jene teilweise aus diesem inter-

poliert mid durchweg mit jiidischen Synchro-

nismen naeh seinem System versehen sind. Der
dritte Abschnitt ruht auf einer aus der alexan-

driniscben Stadtchronik erweiterten Fastenchronik.

Erwahnen will ich, dafi Bauer 1491 die Be-
nutzung des Hippolytos weiter ausdehnt und, ge-

sttitzt auf die nach Hippolytos schmeckende tiber-

gangsformel zu den Regentenlisten des zweiten

20 Abschnittes (37 a 1—13), diesen auch als Quelle

der Listen ansicht; er la-lit also f. la—48 h zu

einem Abschnitt zusammen, der im wesentlichen-

aus Hippolyts Xgonxu stamme. Ganz unmo'g-

lich ist das nicht. Denn die Libri generationis

sind nacb Schlufi des jiidischen Filums keine zu-

verlassigen Ftihrer mehr ; und selbst dafi das In-

haltsverzeichnis des Matritensis nur die leitenden

Fila der Juden, Perser, Makedonen ankiindigt^

wurde bei dem bekannten Charakter von Hippo-

30 l}rtos Prooimien nicht ausschliefien , dafi dieser

trotzdem spater auch Listen der l'|o» k'ihr) ge-

geben habe Wenn diese Listen im Barbarus

wenigstens teilweise fur Africanus in Anspruch
genommen werden mussen, so konnte man an-

nehmen, dafi sie durch Hippolytos, der ja Afri-

canus Werk benutzt hat, vermittelt seien. Aus
ihrn komiten auch die drei Zitate des Africanus

(31 a 21. b 26. 39 a o) stammen. Die Entschei-

dung dieser Frage ist ftir die E. verhaltnismafiig

40 gleichgiiltig, von urn so groflerer Bedeutung da-

gegen fur die Rekonstruktion der Hippolyteischen

Chronik. Ich kann und brauche sie hier nicht

zu geben, obwohl ich nicht verschweigen will,

dafi mir die Grundlage von Bauers These durch-

aus nicht test genug erscheint; vielleicht tut das

die angekundigte armenische Chronik. Soviel aber

ist sicher, daB Africanisches Gut den E. keines-

falls nur durch Hippolytos vermittelt ist, somlern

dafi der Chronist ein allerdings interpoliertes

50 Exemplar des Africanus auch neben dem Hippo-

lytos, den Bauer konstruiert, beniitzt haben
miifite. [4. Jan. 1906.] [Jacoby.]

E^cingomagrns s. Escingomagus.
R^scium, Station im siidlichen <iallien, bei

den Nitiobrigen, zwischen Cahors und A gen (Tab.
Pent ltin.Ant 461); nachd'Anville u.a.rAbbaye
d'Eisses bei Villeneuve-sur-Lot (dep. Lot-et-Ga-
ronne). Desjardins Geogr. H 422; Table de
Pent. 45. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

eOHirachfeld OIL XIII p. 117. [Ihm.]
Kxeubim>. Gleich exeubitus (Auct. bell. Hisp.

6, A. Veget. II 19. Ill 8i bezeichnet E. zuniichst
ganz allgemein das Wachehalten (Tac. ann. I 17.
XIII 35. Snet. Ang. 23. Animian. Marc. XXI
12,15. Veget. IV 46. fro eler Caesars gall. Krieg
II2 246), keineswegs nur die Tageswache (Mar-
qnardt St.-V. 112 4l9f.), w ie es nach Serv. Aen.
IX 157 und Isid. orig. IX 3, 42 (Tgl. dazu Cic.

pro Milone 67; pro Plancio 101) scheinen kSnnte.

Vielmehr wird E. bezw. excubare gar nicht selten

vom Wachen bei Kacht gesagt (vgl. Caes. bell.

Gall. VII 11, 6. 24, 2; bell. civ. Ill 50, 1. 63. 6.

Frohlich Das Kriegswesen Caes. 284. Tac. hist.

II 44. Suet. Claud. 10. Ammian. Marc. XXIX

,5 50. Veget. HI 8). Im Felde sollte der Wacht-

-dienst — siehe im einzelnen unter Statio und

Viffilia — gegen den Feind sichern, im Fneden

Ann. 1874, 111—163. CIL VI 2998—3091) ver-

Offentlichte. Vgl. auch Jordan Topogr. d. Stadt

Rom I 1, 307. 309. II 71. Gilbert Gesch. u.

Topogr. d. Stadt Rom III l%f. Marquardt
St-V 112 485. O. Richter in Iw. Miillers

Handb. Ill 2 274. Das andere E. der VII. Cohorte

befand sich nach Henzen, dem Lanciani The

ruins 548 folgt, in den in der IX. Region ge-

legenen, CIL VI 3052 erwahnten Nerothermen.

War demlbe ?omehmlich zur Pflege und Auf- 10 Doch ist diese Annahme img, da die VII. Uo-

^^^^disidplitmmilitaA(s t o.BA.Y horte die XL und XIV Region bewachte und

8
'

1179) bestimmt. Neben den eigentlichen mili- somit nur voriibergehend in jenen Thermen ge-

tarischen Wachen sind die beim Kaiser Dienst

tuenden E. (Tac. ann. I 7. IV 39. XV 58; hist.

IV 11) zu nennen. Siehe auch u. Es cub it ores.

Standige E. werden Hist. aug. Prob. 14, 1 er-

wahnt. Eswaren dies vorgeschobene Posten, die

in den Grenzbezirken angesiedelt waren, um feind-

liche Angriffe abzuwehren. Literatur: Cagnatbei . _ , „
7 n -,r.

'+" a ttt iq7
Daremberg- Saglio Diet, II 879. [Fiebiger.] 20 zu suchen Vgl. auch Gilbert a. a. O. Ill 197.

Exeubitor, Comes Domesticorum des Caesars Literatur: C agnat beiDaremberg-Saglio Diet-

Iulianus im J. 360, Ammian. XX 4, 21. [Seeck.] TT H79 [Fiebiger.l

Exeubitores,dieWachter(Senec.Thyestes458),

dann die Soldaten, die Wache halten (Caes. bell.

Gall. VII 69, 7. Appul. de dogmate Platoms II 24).

Eoocuhitores hiefien in der Kaiserzeit insbesondere

die Praetorian er , welche im Palatium Wache

standen ^Suet. Nero 8. Tac. ann. XII 69). Auf

Palastwache zog immer gleich cine ganze Cohorte „„.„„. ™ _.._ _. .., w

/Tac. hist. I 24. 29. Suet. Otho 4. 6. Marquardt 30 auch zusammen genannt werden, vgl. z. tt. Dig.

standen haben wird, vgl. Gilbert a. a. 0. Ill

197, 5. Richter a. a. O. 54, 3. Anspreehend,

wenn auch unerwiesen, ist dagegen Lancianis

Vermutung (Bull. com. I 249ff. IV 174 Taf. XVIII;

Forma urbis Romae 17), das der III. Cohorte zu-

geteilte E. der VI. Region sei in den Diotletians-

thermen, wo 1872 CIL VI 3761 gefuiiden wurde,

II 879. [Fiebiger.]

Excusatio bedeutet in einem besonderen Sinne

den Entschuldigungs- odcr Befreiungsgrund, der

von der tbernahme irgend eines Amtes entbindet.

Hieruber handelt allgemein Dig. L 5 de vaca-

tione et exeusatione munerum. Das romische

Staatsrecht macht eine Unterscheidung zwischen

honorcs und munera, obwohl beide liaufig genug

St.-V. 112 476, 7) mit ibrem Tribun, als Wacht-

habender e. tribimus genannt (Suet. Claud. 42;

Nero 9), an der Spitze. In der spaten Kaiserzeit,

unter Leo — vgl. die Ausfuhrungen Mommsen

s

Herm. XXIV 225 — versahen dreihundert excu-

bitores den Wachtdienst im Palaste (Lydus de

magistr. I 16). Ihr Befehlshaber war der hoch-

angesehene comes excubitorum Diese Stellung

bekleidete a. a., nachdem er ursprunglich gewohn-

L 4 de muneribus et honoribus. Unter honores

werden in alterer Zeit wohl nur diejenigen offent

lichen Amter verstanden, die in der ehvenvollen

Ausabung staatlicher Hoheitsrechte (imperium

und hirisdictio) bestanden, also allgemein die

magistrates mmores. Die mit der Wahl zu einem

solchen Amte verbundene Auszeiehnung eines

romischen Burgers verwehrte die Anwendung

irgend welches Zwanges zur Ubernahmej durch

licher E. gewesen (Procop. Inst. arc. 6. Momm sen 40 freie Abdikation konnte man sich der Magistrate

n n a OMa q\ ,i^ ^na+^rp K n i«Ar TiiRtimis^Anon. mtlediffen. Demnach laer weder Bediirfms noch
a. a. O. 223, 3), der spatere Kaiser lustinus (Anon.

Vales. 76. lord. Rom. 360. Constant. Porphyrog.

de caerimon. I 93. Euagrius hist. eccl. IV 1),

unter Iustinian sodann Theodorus (Procop. bell.

Vand. II 12. 14), Marcellus (bell. Goth. Ill 32)

und Belisar (ebd. IV 21). [Fiebiger.]

Excubitoriunij ein mit militarischen Wachen
besetztes Gebaude. CIL III 3526 zufolge befand

sicb in Aquincum, dem Standlager der Legio II

entledigen. Demnach lag weder Bediirfnis noch

Moglichkeit vor, gesetzliche Befreiungsgrunde fiir

die Ablehnung der honores aufzustellen. Das

geschah vielmehr bei den munera, die zum Teil

zwar auch in der Ausiibung offentlich-rechtlicher

Bcfugnisse bestehen, aber zugleich als eine alien

Biirgem auferlegte Pflicht erscheinen, z. B. die

Pflicht des Kricgsdienstes, des SteuerzahleiiB, als

Geschworener tatig zu sein. Der Ubernahme solcher

Adiutrix, ein E. ad tutelam signorum et ima- 50 Pflichten darf man sich nur entziehen
,
wenn einer

^.*...«. »„„ ™.™ Tm u^^Anmr, TiiafUi-i Aia Aav n-r.s/i+'/li/ihpn RpfrpiniiP'SP,Tiinde £Tee
,eben ist.ginum sacrarum. Im besonderen hiefien die

Wichbauser — nicht Alarmplatze, wie Pre Her
B. Begionen d. Stadt Rom 9o will — der Vigiles

eaccubttoria (Forma urbis Romae regionum XIV
ed, Jordan 54, 30f.) oder escubitoria (CIL VI
3010). Es gab deren 14 : je eins in jedem Stadt-

bezirfce, je swei je einer der 7 Cohorten der Vi-

siles gebOrig. 1866 wurde am Monte di Fiore

bei S. CrisogODO in Trastevere das E. — vgl.

der gesetzlichen Befreiungsgrunde gegeben ist.

Diese Befreiungsgrunde werden mit e. oder auch

mit racati-o oder immunttas bezeichnet, Aus-

driicke, die in den Quellen ziemlich promiscue

gebraucht werden. Vgl. Karlowa Rom. Rechts-

gesch. I 603f. 610f.

Von solchen Befreiungsgrunden kommt vor

allem das Alter in Betracht; so geben r5mische

Schriftseller als Altersgrenze fur Befreiung von

CIL VI 301Off«tfo eseubitori — der XIV. Region 60 negotia publico das zuruckgelegte 60. Jahr

(lanciani Forma urbis Romae 28) aufgedeckt,

vgL Pellegrinis Fnndbericht Bull d. Inst. 1867,

8—12 und Lancianis Beschreibung Ancient

Borne 224. 2291 (mit Abbildung) 5 The ruins and
excavations of ancient Borne 547ff. Belegt war
dasselbe mit Soldaten der VIL Cohorte, deren

noch vorhandene Graffiti aus den J. 215—245
n. Chr. Henzen (Bull. d. Inst. 1867, 12—30;

t _. ^ „.„„,.„ ___ D . .„ an

(z/B. Varro bei Non. 523. Auct ad Herenn. II

20. Plin. ep. IV 23, 3. Senec. de brev. vit. 20;

ebenso Lex colon. Iul. Genet, c. 98), wahrend in

der spateren Kaiserzeit das 70. Jahr genannt

wird (vgl. Dig. L 4, 3, 6. 12 [Ulpian]. L 6, 4

[3] pp.]- Cod. X 32 (31), 10 [Diocl. im J. 294]).

Die gesetzliche Altersgrenze fiir den Decunonat

ist das vollendete 55. Jahr. Dig. L 2, 2, 8.
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Als fernere Grunde werden genannt: Abwesen-
heit in Geschaften der res publica Somana (Dig.
L 5, 4), die Eigenschaft als Veteran (Cod. X 55,
2. 8- VII 64, 9. Dig. XLIX 18, 4. L 5, 7 u. 11
usw.)

; Betrieb von bestimmten volkswirtschaft-
lich damals wichtigen Gewerben, so als navt-
cularius, Schiffsherr und OlMndler, wenigstens
fur eine bestimmte Frist Befreiung bewirkend
(Dig. L A, 5. 5, 3), so aoich die fiir rnilitari-

iixcusatio 158tf

es, dafl sich das ganze Ablehnungsverfahren zu-

hachst bei der Dativtutel entwickelt hat; hier
wird das Bedurfnis, die Ubernahme der Vormund-
schaft eventuell zu erzwingen, besonders hervor-

getreten sein. Die Entwicklung dieses Exkusa-
tionssystems, ausgehend von der Verwaltungspraxis^
der Consuln als der ObervormundschaftsbehOrde,
reicht bis atif Hadrian zurtick, vgl. Vat. frg. 222f.

, .
235. 244 ; eine feste gesetzliche Ordnung ist wohl

sche Bedurimsse arbeitenden Handwerke (Dig. 10 erst durch Marcus Antoninus bei Einsetzung des
L fi. 7\- m hf.snnHpvpn Pa.iipn t^»t^ „ rt„i, ts q praetor tutelaris erfolgt. Vat. frg. 244. Dig.L 6, 7); in besonderen Fallen konnten noch Be-
freiungen von munera eintreten auf Grund einer
Entscheidung des Provinzialstatthalters nach
freiem Ermessen, z. B. wegen Bliiidheit, Taub-
heit, Schwache usw. Dig. L 5, 2, 7. 8. 13
pr. Gegen Heranziehung zu einem munus war,
wenn Befreiungsgrunde geltend gcmacht werden
sollten, Appellation binnen bestimmter Frist an
den Praeses provinciae vorgeschrieben; bei un-

XXVII 1, 6, 19. Rudorff R. d. Vormundsch.
II llf. Pernice Ztschr. d. Say.-Stift. R. A. V
25f. Mit der Entwicklung der Vormundschaft
zu einer causa publica — besonders durch Riick-
wirkung der Bestimmungen der Lex Atilia und
Lex Iulia et Titia iiber die Ermachtigung von
bestimmten Beamten, im Bediirfnisfalle Tutoren
zu ernennen — und mit dem Interesse, welches

genutztem Ablaufe der Frist trat Verlust des 20 nun der Staat an diesem dem Gemeinwohle die-
betr. Befreiungsgrundes ein (Dig. L 5, 1 pr.).

Diese Befreiungsgrunde erlangen allmahlich des-
wegen eine besondere Bedeutung, weil die Uber-
nahme der munera wegen der dam it verbiindenen
lastigen Dienstleistungen und nicht unbedeutenden
Kostenaufwendungen mehr und mehr als eine Last
empfunden wurde. So gehorte auch das Richter-
amt zu den munera publica, zu seiner Ubernahme
war der an sieli Fahige verpflichtet, Suet. Oct.

ncnden Arate batte, schlieBlich auch mit der
Schwierigkeit der VermOgensverwaltungen ent-

standen allmahlich feste Grundsatze fiber das Ab-
lehnungsrecht Karlowa R. Rechtsgescli. II 1,

288f. Leonhard Inst. 241. Derartige gesetz-

licli normierte Ablehnungsgriinde bel'reien von
der Pflicht zur Ubernahme einer Vormundschaft
oder zur Weiterfuhrung einer bereits libernom-
menen. Aus der iilteren Zeit riihren anschoinend

32. Dig. V 1, 78. L 4, 18, 14. 5, 13, 2. 3. 30 folgende Excusationen her: wegen hohen Alters,
Befreiung von diesem Amte wurde gewahrt ge-

matj den allgemeinen Excusationsgrunden oder
nur unter bestimmten Voraussetzungen fur dieses

Amt oder schlieBlich durch kaiscrlich.es Privileg
fiir cine bestimmte Person. Als spezielle Be-
freiungsgrunde werden angegeben: z. B. hOheres
Alter, bestimmte Anzahl von lebenden Kindem
(gemali der Lex Iulia iudiciorum privatorum), Zu-
gehorigkeit zu gewissen Stiinden usw. Frontin.

und zwar fiber 70 Jahre, vgl. Synmi. ep. I 77.

Dig. L 6, 3. XXVII 1, 2, 1 u. 8 pr. L 5, 5 pr,

ferner wegen Abwesenheit in Staatsgeschaften f

wenigstens zeitweilige Befreiung bewirkend, vgl.

Vat. "frg. 135. 222. Dig. XXVII 1, 10 pr. Inst
I 25, 2. Je mehr die Vormundschaft aus einer

Familiensache zu einer Staatsangelegenheit und
damit die Verpflichtung zur Ubernahme dieses

Amtes betont wurde, und je mehr auch die Opfer-
aquaed. 101. Vat. frg. 194. 197ff. Cic. Phil. V 40 willigkeit zur Ubernahme allgcmeiner Riirger-
5 (auf publica indicia bezuglich). Plin. ep. X pflichten abnahm, desto zahlreicher wurden audi
6G

V
Suet. Claud. 15. Lex Acil. repet. 6. Dig. die Befreiungsgrunde., deren rechtliche Anerkcn-

XXV 11 ij D, o.

Namentlich wird E. von der Ablehnung
der Vormundschaft gebraucht. Davon han-
deln: Vat. frg. 123—248. Paul. sent. II 27. Cod.
Theod. Ill 20. Dig XXVII 1. Cod. lust. V 62—69 ; Inst. I 25. Monographien rOmischer Juristen
mit dem Titel de excusatimibus sind bekannt
von Paulus, Liber singularis de excusationibus 50
tutelarum (Lenel Paling. I 1098f. , frg. 850— 856), Ulpianus, Lib. sing, de excusat. (Lenel
Paling. II 899—903, frg. 1798- 1845), und Mo-
destinus, de excusationibus libri VI, griecbisch
verfafit unter dem Titel Tzaoairtjatg Liiz^ojifjg xal
xovQarogtag, besonders provinzielle Verhaltnisse

bertihrend (Lenel Paling. I 707—718, frg. 54
—69). Einen Kommentar zu Modestins Mono-
graphic hat A. Augustin verfafit und als An-

nung allmahlich im Laufe der Kaiserzeit von der
Offentlichen Meinung erzwungen wurde und deren
Geltung dann von der Tutel auf die verschie-

denen Arten der cura Anwendung fand. Man
kann — abgesehen von den bereits erwiihnten

zwei Griinden — folgende Hauptgruppen unter-

scheiden

;

I. Amt oder Beruf. Bekleidung hoherer Ma-
gistraturen, bestimmter Priesteriimter , Praefec-
turen; die Senatoren, Militarpersonen und Vete-
ranen; Beruf eines grammaticus (sophista, rhetor,,

medicus); die Wurde gekrOnter A th leten. Vat
frg. 135f. 140. 145—147. 150. 160. Dig. XXVII
1, 21, 3. 6, 12. Cod, Theod. VI 21. XIII 3. XIV
9. Cod. lust. X 52. Inst. I 25, 15. Ferner wurde
als Korporationsprivileg Befreiung gewahrt den
fabri, pistores, mensores, inquilimcastrorumusw.

hang zu seinen Emend, et opin. herausgegeben, 60 Vat. frg. 124. 138. Dig. XXVII 1, 17.
Lugd. Bat. 1560 p. 222—293. In altester Zeit

scheint iiberhaupt dieses Ablebnungsrecht unbe-
schrankt gewesen zu sein, da die ttttela zanfcchst

den Offentlichen Burgerpflichten (munera), z. B.
dem Amte eines Index, nicht gleichgesteUt, son-

dern mehr als munus privatum angesehen wurde.
Ulp. frg. XI 17. Vat. frg. 131. 247. Dig. L 5,

8, 1. 12, 1. L 6, 4 [3]. Als naturgemaii erecheint

II. Kflrperliche oder geistige Schwachen, z. B.
andauemde Krankheit, Blindheit, rusticitas Vat
frg. 129. 185. 238. 240. 243. Paul. sent. II 24,
4. 5.

III. lus liberorum. Und zwar Abstufung:
Befreiung fur den, der in Rom 3, in Italien 4,
in den Provinzeu 5 lebende Kinder hat. Hierbei
werden Enkel &c fUio morttto fur Kinder, im

15S1 uxeaares uicuia

Kriege gefallene Kinder als lebende gezahlt. Vat.

frg. 168f. 191. 197f. 247. Dig. XXVII 1, 2, 2-8.

Inst I 25, 1 pr. Cod. lust. V 66, 1.

IV. Geschaftslast. So namentlich die Ver-

waltung bereits dreier getrennter Vormundscbaften,

vgl Vat. frg. 125ff. Inst. I 25, 5. Cod. V 69;

die Vermogensverwaltung fiir einen Patron sena-

torischen Ranges durch einen libertus, vgl. Vat.

frff 131; allzu weit entfernter Wohnsitz, Vat.

frg. 203ff. Dig. XXVII 1, 21, 2. 46, 2. 10

V. PersOnliches Verhaltnis, z. B. inimieitiac

, eapitales mit dem Vater des Mundels, Paul. sent.

II 27, 1; Gegnerschaft in einem Streite des Miin-

dels iiber dessen status oder hereditas pateraa,

Dig. XXVI 2, 27, 1. Inst. I 25, 4.

Das Zusammentreffen mehrerer unvollstandiger

Exkusationsgrtinde gewahrt regelmafiig keine Be-

freiung. Vat. frg. 245. Cod. V 69.

Fiir das Exknaations verfahren sind be-

stimmte Formen und Fristen vorgeschrieben. Die 20

Geltendmachung der e. kann mundlich oder schrift-

lich. die nahere Ausfuhrung und Begriindung des

GesuchsmuBschriftlich erfolgen. DieEiareichungs-

frist fur das Gesuch betragt 50 Tage fiir den
' innerhalb des Gerichtssprengels Wohnenden_; fur

aufierhalb Wohnende verlangert sich die Frist in

entsprechender Weise. Wird der Ablehnungsgrund

nicht rechtzeitig geltend gemacht, so haftet der

Vormund fiir jeden Schaden, der aus der Ver-

zogerung in der Ubernahme der Vormundschaft 30

entstcht. Vat. frg. 156. Inst. I 25, 16. Dig.

XXVI 7, 20. XXVII 1, 17, 2. Vgl. Keller
Grundr. z. Vorl. iiber Inst. 233ff. Rein Privatr.

der Rflmer 522. Puchta-Kruger Inst. 425.

Kuntze Exkurse 450L Salkowski Inst. 189.

E. necessaria [= obrigkcitlicher Ablehnungs-

zwang] lag dann vor, wenn an sich nach ius

civile ein spezieller Unfahigkeitsgrund zur Vor-

mundschaft nicht gegeben war, der Praetor aber

sofort, da die Notwendigkeit der Ablehnung klar 40

zu Tage lag, einen interimistischen tutor oder

curator bestellte ; so bei Berufung von furiosi,

surdi, mutt, eaeen'undMinderjahngen. Dig. XXVI
1, 17. XXVII 1, 12, 7. 8. Cod. V 68 [67], 1.

[Klingnmller.]

Kxedares (oder Axidarcs, Axidaros), Sohn

des PartherkBnigs Pacorus und Bruder des Par-

tlnunasiris, wurde von den Parthern (wahrschein-

lich von seinem Vater) als Kunig von Armenien

eingesetzt. Das nahm Traian zuin Anlali fiir den 50

Pavthcrkrieg. Da lieC Paconis Nachfolger (und

vermutlich Bruder) Osroo's den E. fallen , urn

wenigstens die Anerkennung des Parthamasiris

bei Traian durchzusetzen, was aber nicht gelang,

kurz vor 114 n. Chr. Dio ep. LXV1II 17, 1—3,
vgl. Zonar. XI 21 p. 68 Dind. III. Arrian. Parth.

bei Suid. s. afupiloyov (in der Namensform Asi-

daresj und yvcooig (Axidaros). [Stein.]

Exedra. Das Wort bezeichnet einen Ort, an

dem man mehr oder weniger im Freien sitzen 60

konnte. Solche Sitzplatze konnten sehr versehie-

dener Art sein. Ein unbedeckter Sitz war offen-

bar die von Strab. XIII 625 erwahnte, auch als

axo.tjj bezeichuete E. auf der Hohe des Tmolos,

mit Blick in die verschiedenen Taler, und so

auch wohl die jigoe^eSgrj Xilhv Uvxov, von der

Xenes (Herodot, VII 44) bei Abydos seine Truppen

vorflberziehen sah. So hat man denn auch den

unbedeckten halbrunden Sitz beim Zeustempel in

Pergamon als E. Attalos II. bezeichnet (Alter!

v. Perg, V 2, 58ff.), obgleich der Name hier nicht

bezeugt ist. Und es ist wohl mSglich, dafi die

z. B. in Pompeii mehrfach vorkommenden halb-

runden Steinsitze auch E. genannt werden konnten.

Beglaubigt ist fiir sie der Name schola (CIL X
831); aber dieser Name konnte auch eine Apsis

bezeichnen {schola labri Vitr. V 10, 4), und eine

Apsis konnte auch E. heifien.

E. hiefien ferner Raurne, die in ganzer oder

fast ganzer Breite auf einen Porticus geOffnet

waren. So namentlich in den Palaestren, wo die

groflte E. das Ephebeum war. Vitr. V 11, 2.

Hier sind die von Vitruv so genannten Raume
deuthch zu erkennen in den erhaltenen Palae-

stren. In Olympia (Curtius und Adler Olympia

II 113ff.
t
Taf. LXXIII. LXXIV 1) sind auf der

Nord-, Ost- und Westseite der Palaistra weit

offene Sale, deren Eingange durch meistens zwei

bis ftinf, in einem grolicrcn Raum der Noidseite

durch neun Saulen geteilt sind. Sie haben eine

Tiefe im Osten und Westen von 6,75 m., im

Norden von 8,35 m. Im Suden ist eine 4,37 m.

tiefe durchgehende Halle mit 15 Saulen im Ein-

gang, in der man das Ephebeum erkennen will.

Mehrere dieser Raume (VI, VIII, IX, XII, XV,

XVIII auf dem Plan) hatten Steinsitze an den

Wanden (in XVIII vollstandig erhalten) und Mar-

morfufiboden ; in anderen (V, VII, XVII) fehlten

die Banke und bestand der Fufiboden aus Erde.

Weniger gut erhalten ist alles dies auf Delos

(Bull. hell. 1891, 246 Taf. XV). Hier liegen an

der Palaistra ein kleinerer (7,92 X 6,20) und

zwei sehr grofie Raume (20,30 X 7,35), ohne

Tiiren in fast ganzer Breite auf die Portiken

geoffnet. 'E. zfjs Ttalaiorgag in einer Inschrift

von Delos, Bull. hell. XIV (1890) 488, 1. Auch

an anderen offentlichen Portiken gab es solche

E. In einer E. am Porticus des Pompeiustheaters

fand die Senatssitzung statt, in der Caesar er-

mordet wurde, Plut, Brut. 14. Sie muss also

betrachtlich grofi gewesen sein.

E. in Wohnhausern werden otters erwiihnt.

Vitruv kennt sie im griechischen (VI 7, 3) und

romischen Hause (VII 3, 4. 5, 2. 9, 2). Die E.

seiner Villcn erwahnt Cicero de or. Ill 17; de

n. d. I 15; ad fam. VII 23, 3. In den Hausern

Pompeiis sind sie leicht kenntlich durch die Ahn-

lichkeit mit den E. der Palaestren: weit offene

Zimmer, die sich ohne Tiiren auf die Portiken

der Peristyle offnen. Meist ist eine E. in der

Mitte der Kuckseite des Peristyls, dem Tablinum

gegen iiber. Varro de r. r. I 6, 15 berichtet von

einer solchen E., die durch Vorspannung eines

Netzes in ein Vogelhaus verwandelt war. Einige-

male haben diese E. Saulen im Eingange: Pom-

peii, E. des Alexandermosaiks in der Casa del

Fauno, ferner in der Casa del Cinghiale. Zweifel-

haft ist, ob der Name auch Ramnen zukommt,

die sich in ganzer oder fast ganzer Breite auf

die Portiken ofTnen, aber durch Tiiren verscbliefi-

bar sind.

Sicher aber ist der Name E. bezeugt fur

einen Raum, der sich in ganzer Breite auf einen

grOsseni geschlossenen Raum offnet. Joseph, ant.

VLTI 134 von der E. an dem groBen Saal im
.

Palast des Salomon, in der der Konig zu Gericht



zu sitzen pflegte. Nach dieser Analogic tOnnen
auch das Tablinum und die Alae am Atrium ihrer
Form nach als Exedren bezeichnet werden, ebenso
das Tribunal der Basilika, sei es, dafl es ein mit
einer Saulenstellung auf den Hauptraum gecff-
netes erhohtes Ziramer ist, wie in der Basilika
von Pompeii, sei es, dafi es die Form der Apsis
hat. Denn gerade fur apsisformige Raume ist

der Name E. bezeugt.

J^xefcestos 1584

8. EtyyTjzrje i£ Evpokm6&v Ps.-Plutarch X or.

884 B. [Lysias] VI 10. IG n 834 b 2. 89. Ill

720 (Toepffer Attische Genealogie 69ff. Fou-
cart Memoires de Tacademie des inscriptions et

belles lettres XXXVII 1900, 82ff.). Auch hier

handelt es sich um die Auslegung des heiligen
Familienrechts der jzdrgia EvfiokjztddSv (vgl. Cic.

ad Att. I 9). Dies Recht beruhte zunachst mir
auf mundlicher Tradition (aygafpot [vdpoi] *a#'

Dafi namlich auf das Freie geoffnete Apsiden, 10 ov$ Evuokjildat Ignyovnat [Xysiasl VI 10), wurde
wie die halbrunde Nische an der Graberstrafie
in Pompeii (Overbook-* 406), die E. des Herodes
Atticus in Olympia (Curtius und Adler Olympia
II 184'ff. B^etticher Olympia 401), die grofie

Apsis am Hippodrom des Palatin (Eiehter To-
pogr. 2 155) mit Recht E. genannt zu werden
pflegcn, ist inschriftlich erwiesen auf Delos, wo
die E, des Midas durch die ihr in einer Entfer-
nung ron 25 in. gegeniiberliegende Mosaikinsehrift

dann aber spater natiirlich auch schriffclieh fmert
(Cic. a. a. 0.). Zur Exegese gehorte auch die
Anordnung bestimmter Opi'erregein (IG I Suppl.
p. 59 nr. 27 b und 'E<prj}t. dg%. 1887,111. Toepffer
a. a. 0. 71, 1), deren Heilighaltung dem Ge-
schlecht der Eupatriden anvertraut war. DaB
die Keryken je das Amt dieser den Eumolpiden
reservierten Exegese ausgeiibt haben, ist nicht
wahrscheinlich (s. Toepffer a. a. 0. gegen Dit-

als solche^bezeichnet wird. Bull. hell. VI (1882) 20 tenberger -Hermes XX 1885, 13).
305 pi. IX h, die Insehrift cbd. VII (1883) 280.

[Man.]
"E%7}yy}TaL Unter E. versteht man offent-

lich bestellte Ausleger des gottlichen Rechts, also

Sakralbeamte. Suidas s. v. (vgl. Tintaios Lex.
und Harpokration) unterscheidet folgende drei
Arten: *E. rgstg yivovzm ' Hv&dxgrjozoi olg (isXsi

xad-aigstv rovg dyst rtvl hiGyF;dxvzag, xal ot &!;-

yovjuevoi ra zidrgia " ik~r)ytjzr/g Idicog 6 sgrjyoiyiEvog

Eine Aufzahlung der bisher bekannten ity-
yijzai Ev(iokm8mv bei Toepffer Att. Geneal.
72ff. Die zuerst von Xowossadski (Toepffer
a. a. 0. 71), dann wieder von Foucart a. a. 0.

83 behauptete Unterscheidung von L EvfioXm-
Sdiv mid s. e£ EvfioAmdojv ist willkurlich. Ein
i. fivori](j{a>?' wird nur zweimal erwahnt Eq?}}u.

aex. 18S5, 152 (Herodes Atticus) und Bull. hell.

VI 188, 436 in der Insehrift des Ti. Klaudios
xa legd-eoTi ds a xgog rovg xuToi/ofisvovg vofu- 30 Demostratoa aus Melite. Dieses Amt der Aus-

legung der eleusinischen dgtoiusva scheint erst in£6fA£va s^rjyovviai roTg deojuEvotg. Die richtige

Erklarung dieser Stcllc hat Toepffer Attische
Genealogie 69, 3 gegeben, indem er zu sidzgia

sc. to. EvjiaTQtdtov xal EvfioXmdajv setzt, so dafi

danaeh fiir Athen die £. Ilvd-oxg^oxoi, die i, tow
EvTiaxqibibv und die «. EvftohxibQv zu unter-
scheiden siud. A us dem iiber das Buch 'Efy-
ytjttxov des Atthidographcn Kleidemos liberlie-

ferten geht h error, daB sich dasselbe mit iva-
yiopoi beschaftigte (Kleitodemos frg. 20, FHG 40
I 363. Toepffer a. a. 0. 177).

1. Ilv&ozsnazos ifywTris IG HI 241 (Thcater-
sessel), 684. E<fnu. doX . 1883, 144 nr. 17. 1899,
210, 40. Dafi die Amtsdauer der ITv&ox^nroi
i. lebenslanglieh war, geht aus Platon Gesctze VI
759 D bervor: t))v dh doxi^iaaiav avrtbv y.ai tov

XQorov xtjv rj/.utiav slvai xafidxeQ tegeojr. ovtqi

dk egxow efyyjjiai btu. filov. Vgl. R. Schoell
Hermes XXII 18S7, 563. Toepffer a. a. 0.
69, 1

2. 'EfyyijTtjs eg Ev^aTQtdcbr yEinoTovqrog vtto

xov dijiwv dia fii'ov IG III 267. 1335. DaB die

Eupatriden ein stadtisches Adelsgeschlecht in

Athen waren, hat Toepffer Hermes XXII 1887,
4791T. (-- Beitrage zur griech. Altertumswissen-
schaft 113ff.) bewiesen. Ihnen fiel nach Doro-
theos TtdiQta Tviv EL-zargidojv bei Athen. IX 410
das Amt der Exegese tteoi rf/g zwv IxEzibr xa-
-ddaoeaig zu. das sie mythisch wahrscheinlich an

der Kaiserzeit aufzukommen und ein Vorrecht der

Keryken zu sein (Toepffer Att. Geneal. 72).

[Kern.]

Exekestides. 1) Vater des Atheners Solon.

'AvijQ ovota ftev xal bvvduei jUEOog zo)v tzoXitiov,

oixiag de Trgtoz^g xaja. ytvog • tjv ydq Eo6oi8i]g
dvexadsv, Plut. Sol. 1. Toepffer Att. Geneal.
234, 1.

2) Athener. Tgi/jgagzos in einer Seeurkunde
des J. 356/5, IG II 794 d 32.

3) Athener [Qoolxtog). ZzQaiyyog im J, 357/6.
IG II 64, vgl. II 5, 64.

4) Sohn des Aristodemos, Athener (A'ofyoyxidt}?).
Tgiygao/og in einer Seeurkunde des J. 353/2, IG
II 795 f 18. Seine Grabschrift IG II 2190.

5) Eponvmer isoerg 'Afitpiaudov zu Oropos
Ende 3. Jbdts., IG VII 251. " [Kirchnerj

6) Ein Kitharode, Zeitgenosse des Aristophanes,

50 von diesem (frg. 671 Koek) und von eiuem un-
bekannten Komiker (Adespota frg. 24 K.) erwahnt,
nach Polemon (frg. 47, FHG III 130) Sieger in

Pythien, Karneen und Panathenaeen. Der E. t der
von Aristophanes Av. 11. 764. 1527 und Phry-
nichos frg. 20 K. als ein Ausliinder vcrspottet

wird, der sich ins Btirgerrecht eingeschlichen hat,

ist nach dem Wortlaut des Scholions zu Ar. Av.
11 verschieden von dem erstgenannten : Bergk
und ihrn folgend Kock statuieren eine Verderbnis

den pvthischen A])ollon anknupften (vgl. Orestes 60 im Text des Scholions und identifizieren diebeiden,
Bitte bei Aischyl. Eumeniden 599). Toepffer vgl. Hesychios s. 'Ehixsozidng , ^orrjodg. avxo-
Attische Genealogie 177 (gegen B. Schoell Herm.

' " '" "
XXII 1887, 565). Wie vornehm die WCirde des
i. i£ EvjcarQtdwv war, lehrt auch sein Ehren-
sessel im Dionysostheater (IG III 267) und seine
Speisnng im Prytaneion (K. Schoell Hermes VI

. 186, 36). Ailtog Oeoytlog e. i£ EvizaiQifcor IG
HI 1335 {vgl. Toepffer Attische Genealogie 180).

rfavxTjg. [Graf.]

Exekestos. 1) Svrakusier, Vater des Sika-
nos, Thuk. VI 73. 1. [Niese.]

2) Nauarch der Ehodier wahrend der Be-
lagerung durch Demetrios Poliorketes, macht einen
Ausfall gegen die Scbiffe des Demetrios, welche
Belagernngsmaschinen tiugen. Nach erreichtem

1585 Mekias Ijixemplum 1586

Xweck gerat er verwundet in Gefjangenschaft.

Diod. XX 88. [Willrich.]

3) Athenischer Bildhauer aus der zweiten

Halfte des 4. Jhdts. v. Chr.; bekannt durch die

Kiinstlersignatur der auf der athenischen Akropolis

gefundenen Basis eines Weihgeschenkes an Athena

Polias. IG II 1430. Loewy lnschr. griech. Bildh.

nr. 69. Collignon Sculpt. II 348. [C. Kobert,]

Exekias, attischer Vasenmaler und Vasen-

fabrikant aus der Mitte des 6. Jhdts. Seine Wirk-

samkeit bezeichnet den Hohepunkt des attischen

schwarzfigurigen Stils auf der von Klitias und

Kearchos erschlossenen Balm. AuBerordentliche

Feinheit und Sorgfalt der Zeichnung , liebevolle,

bis zum kleinsten gehende Ausfiihrung des orna-

nientalen Details, naive Aninut der Darstellung

zeichnen inn aus; besonders prachtig sind seine

Pferde. Gerne signiert er mit dem Trimeter

*Egr}xiag eygaye xa7ioir\ak iie; aber auch die nur

mit EJioirjos signierten Gefasse sind unzweifelhaft

von seiner Hand. Von Lieblingsnamen verwendet

er Stesias und Onetorides fKlein Lieblingsinschr.

17. 18; vgl. IG I 479. Studniczka Arch. Jahrb.

H 1887, 161). Seine achOnaten Werke sind die Am-
phoren: 1) Berlin 1720: Herakles im Kampf mit

dem Lfiwen und die Tlieseiden , 'Ov7]togiht]g x.

Gerhard Etr. u. eampan. Vasen 12. Wien. Vor-

legebl. 1888 Taf. 6. 3. Klein Mcistersign. 3 39

nr. 3. 2) Louvre F 53 : Herakles im Kampf mit

Geryoneus und Krieger auf Quadriga, I^olag x.

G erhard Ant, Vasenb. 107. Wien. Vorlegebl. 1888
Taf. 5, 1. Klein Meisteraign.a 38 nr. 1. 3) Brit.

Mus. B 210: Achilleus im Kampf mit Penthesilea

und Dionvsos, 'Ov^zooidtjg x. Gerhard Ant.

Vasenb. 206. Wien. Vorlegebl. 1888 Taf. 6, 2.

Klein Meistersign. 2 39 nr. 2. 4) Mus, Grego-

riano: A chill und Aias auf Vorposten beim Wiiri'el-

spiel und Heimkehr der Dioskuren, 'ChijTOQidtjs x.

Sein Meisterstiick; zur D^utung der ersten Szene,

vgl. Robert Arch. Jahrb. Ill 1888, 62, 8; Nekyia
(XVI. Hall. Winckelmannsprogr.) 57, 36. Mon.'d.

Inst, II 22. Mus. Gregor. II 53. Gerhard Etr.

u. eampan. Vasen D 4. 5. Wien. Vorlegebl. 1888
Taf. 6, 1. Dazu kommt noch 5) Berlin 1698:
Aias' Frcvel gegen Kassandra und Theseus im
Kampf mit Minotauros, Zirjoiac x. Die Kiinstler-

signatur fehlt jetzt, war aber gewifi einst, wie
es E. liebt, am Rande der Miindung angebracht,
die abgebrochen und modern erganzt ist. Ger-
hard Etr. und eampan. Vasen 22. 23. Wien.
Vorlegebl. Ill 7. Klein Meistersign. 2 41 nr. 1.

AuBerdem sind von E. noch ein Dinosniit Schiffen

an der Innenseite der Miindung (Wien. Vorlegebl.
1888 Taf. 5, 3. Klein a. O. 40 nr. 5), "eine

Augenschale mit dem iiber das Meer fahrenden
Dionysos als Innenbild and Kampfszene auf der
Aufienseite, wobei der Gefallene unter dem Henkel,
die um ihiu kampfenden Parteien zu beiden Seiten
des Henkels angebracht sind (Gerhard Auserl.

Vasenb. 49. Wien. Vorlegebl. 1888 Taf. 7. 1. Furt-
wangler und Eeieh hold Griech. Vasenm. Taf. 42.

Klein a. 0. 40f. nr. 7) und drei sog. Kleinmeister-

schalen (Wien. Vorlegebl. 1888 Taf. 5, 2. 7, 2.

3. Klein a. O. 41 nr. 8—10) erhalten. Auch
die der Kflnstlersignatur entbehrende Hydria in

Petersburg 142, die den Kampf des Herakles mit
Triton zeigt und den Lieblingsnamen Onetorides

tragt, scheint ihm mit Recht zngesprochen zu

werden. Hingegen ist seine Autorschaft bei den
beiden Amphoren init'Ov^zojg xakog (Berlin 1848
Herakles im Amazonenkampf und Theseus im
Kampf mit Minotauros, Brit. Mus. B 170 Aus-

zug der Dioskuren und Reiter), die ihm Klein
a. O. 42 nr. 3, 4 gleichfalls zuteilen will, sehr

fraglich. Auch die Amphora mit Achills Kampf
mit Penthesilea und KOnig Amasis mit seiner

aithiopischen Leibwache (Brit. Mus. B 209. Ger-
10 h a r d Auserl. Vasenb. 207. Wien. Vorlegebl. 1889

Taf. 3, 3) kaun hOchstens einem Nachahmer des

E. , nicht ihm selbst gehoren. Der Vasenmaler
Andokides (s. d.) war hCchst wahrscheinlich sein

Schiiler. Walters History of anc. pottery I

380ff.
f t

[C. Robert.]
3
E£eXiyfioi heiBen in der griechischen Ele-

mentartaktik diejenigen Bcwegungen der kleinsten

Abteilungen (Enomotien, Lochen oder dgi), bei

denen durch einen Kontremarsch nach Rotten das

20 vorderste Glied, die Rottenfuhrer, in eine neue
Front nach hinten gebracht wird. Diese Bewe-
gungen, die einen mindestens raannsbreiten Ab-
stand zwischen den einzelnen Rotten voraussetzen,

lassen sich in dreierlei Weise ausfuhren: vor-

gehend, zuruckgehend, auf der Stelle. Beim la-

konischen L macht zunachst die gauze Abteilung

kehrt, dann geht bei stehenbleibendem letzten

Gliede der Rottfuhrer rechts an seiner Rotte vor-

bei und soweit vor, wie der Abstand zwischen

30 dem ersten und letzten Gliede betragt, und macht
Halt; die Mannschaften vom zweiten Gliede an
folgen und stellen sich hinter den Rottfuhrer auf

ihrcm richtigen Platz auf. Beim makedonisehen
i., der im Gegensatz zum lakonischen den Ein-

druck des Zurtickweichens macht, bleibt das Glied

der Rottfuhrer stehen, die einzelnen Glieder gehen
an den Rottfuhrern vorbei und stellen sich in

ihrem richtigen Verhaltnis davor auf, dann inacht

die gauze Abteilung Front Beim kretischen oder

40 chorischen s. geschieht die Bewegung auf der

Stelle ; die ganze Rotte tritt an , der Rottfuhrer

schwenkt zweimal rechts und macht da, wo das

letzte Glied stand, Halt. Bei alien diesen Bc-

wegungen kommt der Rottfuhrer der ersten Rotte

in der neuen Front auf den linken Fliigel zu

stehen. Ein Contremarsch nach Gliedern, in wel-

chem bei stehenbleibcnder Front nur die Fliigel

vertauscht werden, ist wohl nur bei kleinen Ab-
teilungen ausgefuhrt worden, um innerhalb der-

50 selben den ersten Rottfuhrer wieder auf den rechten

Fliigel zu bringen. Arrian. tact, 23. 24.

[Droysen.]

Exempluiiij von eximere, gewohnlich erklart

als *exem~lo- mit eingeschobenem euphonischem
jo (Lindsay-Xobl Die hit. Sprache 310), be-

deutet das aus einem anderen Herausgenonnnene.
d. h. fiir das Buchwesen die einem vorliegenden

Schriftstuck entnommene Kopie (griecbisch arzi-

ygaifov, dsioygcMpov). Meist ist es die Kopie eines

60Briefes (Cic. pro rege Deiot. 38; ad Att. VII 23.

3. VIII ti, 1. 11, 6. IX 6, 3; ad fam. X 5, 1.

XI 11, 1; dagegen ist es pro lege agr. II 53
,Bei spiel, Vorlage eines Briefes') oder einer Ur-
kunde (Cic. Verr. II 182. Cod. Theod. 18, 17.

Paul. Dig. XLIX 14, 45, 6: ipse autem fiscus

actorum suorum exempta kae condieione edit).

Dann aber sind exempla die Abschriften auch
von Werken der Literatur ; so sagt Ovid von seinen
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Dichtungen (Trist. I 7, 23) : Quae quoniam non
sunt penitus sublata sed extant Pluribus exem-
plis scripta fudsse reor. Cber die Art, wie solche

exempla hergestellt warden, entweder durch pri-

vate Abschriften —- an solche denkt Ovid — oder

durch den Bibliopola, s. Bd. Ill S. 965. 977.

Die Verwendung von e. im Sinne ,Abschrift'

halt sich bis in den Ausgang des Altertums;

Hss. der ersten Dekade des Livius sind unter-

stationem similiter transferees ut invenisti im
exempiari.

Wie exemplum wird exemplar gleichfalls als

Kunstausdruck des Buchwesens am Ausgange des-

Altertums (Jahn a. 0. 351) voni Mittelalter uber-

nommen, und zwar nicht nur als ,Abschrift', son-

dern audi als ,Vorlage* (Wattenbach a. 0.
656 im Index unter exemplar), ja man ist sogar
soweit gegangen, die zweite Bedeutung als die-

zeichnet Nicomaehus Dexter v. e. emendavi ad 10 allein richtige festlegen zn wollen. Als man dazu.

exemplum parentis met Clementiani (0. Jahn
Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. 1851, 335); auch im
spaten Mittelalter linden sich noch Beispiele fiir

diesen Sprachgebrauch : W a 1 1 e n b a c h (Das Schrift-

wesen im Mittelalter 3
) fiihrt zwei Belege aus dem

11. (469. 576) und einen aus dem 12. Jhdt. (342) an.

H&ufiger jedoch werden in derselben Bedeu-

tung verschiedene Ableitungen von e, verwendet.

Einmal bildet man init dem Suff. -ari- das Adj.

exemplaris, -e, dessen Plur. exemplares (scil. 20pkum, exemplum est.

schritt, die BegrifFe e. und exemplar gegen ein-

ander abzugrenzen, entstand derMerkvers exem-
plar generans, exemplum quod generatur (Du
C ange Gloss, med. et inf. lat. s. exemplar). Unter
dem Einflufi dieser Theorie schrieb Salmasius-
(De modo usurarum 418 der Elzevir-Ausgabe, Ley-

den 1639): exemplar testamenti idem est quod
ipse codex testamenti vel tabulae eiusdem mithen-

tieae. quod ex eo exempt ari descriMtur apogra-

literae oder libri) im Sinne von ,Abschriften

gebraucht ist bei Tacitus (hist. IV 25 exem-
pt ares omnium literarum nach der Lesung

des Mediceus ; exemplaria ist Interpolation der

jiingeren Hss.) und bei Fronto (ep. ad Anton.

II 5 p. 107 N. : ires libros . . deseribi iubebis . .

et remittee mihi, nam exemplares eorum . .

mdlos feci). Das Gebrauchlichste ist aber das sub-

stantivisch verwendete Neutrum exemplar (fur

Eine zweite Ableitung von exemplum ist mit
dem Suff. -aria gebildet: das Adj. exemplariusy

dessen Keutrum exemplar ium (scil. volumen)

in der spateren Latinitat der Juristen und Kir-

chenschriftsteller neben exemplar tritt. So rindet

es sich audi in den Subscriptionen zu Yegctius:

Fl. Euiropius emendavi sine exemplaria (Jahn.

a. 0. 344). Dieses exemplarium ist lautlich die

Vorlage unseres Fremdworts ,Exemplar'. Gleich-

exemplare, wie Lucrez II 124 schieibt). So haben 30 falls spate Neubildungen von exemplum sind end-

es z. B. Cicero (ad Att. IV 5. 1), Plancus (Cic. ad

fam. X 21, 3: exemplar eius ehirographi) und
Asinius Pollio (Cic. ad fam. X 31, 6). Bei Horaz

(ars poet. 268) spielen die exemplaria G -rosea

allerdings nach der Bedeutung ,Musterbeispiele'

bin ii ber. Vom alteren Plinius horen wir die spater

typische Klage von der Unzuverlassigkeit solcher

Kopieen (n. h. VI 170 nisi si exemplar item

vitium est); auch erwahnt er, als er das in Eede

lich das Verbum exemplo, -are fur .abschreiben*-

[ah exemplari exemplatum, um 1290 n, Chr. T

Wattenbach a. 0. 125) und das Nomen agentis

exempt at or ,der Buchscbreiber (Urkunde der

Univcrsitat Bologna vom J. 1228, Wattenbach
5541.

"

[Wiinsch.]

'E^eyyvrjotg ist die Befreiung von person-

licher Haft durch Stellung von Birrgen . beim
Staatsschuldner, Demosth. XXIV 40. 73. 77. 87.

stehende Wort von einem Gemalde gebraucht, 40 Poll. VI 177. Harp., bei Kriegsgefangenen, De-

den entsprechenden griechischen Terminus (n. b.

XXXV 125 huius tabulae exemplar, quod apo-

graphum vacant). Bei Plinius dem Jiingeren ist

von der fehlerhaften Abschrift einer Urkunde die

Piede ; sie heiBt exemplar testame?iti quant

-

quant mendosum (ep. X 70). Derselbe erzahlt

von einem Buclie, das sein Verfasser in exem-
plaria mille transcriptum per totam Italia

m

provineiasque dimisit (cp. IV 7 , 2) : man ver-

steht leicht, wie sich von hier aus durch Uber- 50

tragung Fom Buchwesen auf andere Gebiete der

Begrifl' .Exemplar' zu der Bedeutung des einzelnen

Vertreters einer ganzen Gattung entwickeln konnte.

An solche Buchexemplare, wie sie Plinius schil-

dert, schloB sich die emendierende Tatigkeit der

antiken Philologen an; Suet, de gram. 24: M.
Valerius Probus . . multa . . exemplaria ..

emendare ae distinguere et annotare curavit.

Da nun eine jede Kopje ihrerseits wieder der

mosth. XIX 169. Bekker Anekd.'l 38,'bei Unter-

suchungsgefangenen , And. I 44, beim ayuv sis

Sovkstav, Lys, XXIII 10 f (vgl. auch dtsyyvtjoig).

Vom Verbnm ist in diesen Fallen das Aktivum

und Medium gebraucht, das Aktiv steht bei Ant.

V 47 im Sinne von ,gegen Biirgschaft ausliefern'.

Bei Isai. V 3 steht egeyyvt) im Sinne von Biirg-

schaft, wie das einfache kyyvrj , voraussicbtlich

verdorben. [Thalheim.]

Exercitator ist a) militarisch der Lehrrneister

im Eeiten, da das Wort nach Cagnat (Darem-
berg-Saglio Diet. II 886) fast ansschlielilich auf

Reiterinschriften vorkommt, so OIL VI 2464. 10378
ein e. equitum praetorianorum. CIL XI 395 ein

e. equitum speetdatoraru, CIL III 7904. VI 224.

226. 228. VIII 2825 ein e. equitum siwjidarium
und CIL VIII 1322 ein e. frumentariorum. Die
CIL VII 965 erwahnte Eeitschule der Cohors I

Hispanorum heifit Basilica equestris exercitatoria.

Archetypus einer neuen Abschrift sein koimte, 60 Der CIL III 3470 genannte e. legion-is II Adiu-
so wird exemplar auch in der Bedeatong f

Vor-

lage ' gebraucht ; Gelliua n. a. VI 20, 6 erwahnt

libros scilicet de corruptee exemplaribus factos.

In derselben Weise verwendet es Irenaeus am
Senium eines Werkes (Hieron. Viri illuatres c. 35

eitr.): adiuro te, qui trantcribis librum istum
. . . ut .. . emendes Ulum ad exemplar, unde
transcripsistiy diligentwime; hone quogue obte-

tricis diirfte die dieser Legion zugeteilte Beiterei

eingeubt haben. GewOhnlich wurden die Exer-
citatores aus den Reihen der Centurionen ge-

nommen, vgl. CIL III 7904. VI 2464. VIII 2825.
XI 395. Exercitatores gab es b) auch unter den
kaiserlichen Sklaven : Aus Rev. arch. 1889 nr. 88
kennen wir einen e. liberorum Augu&ti, nach
Gatti (Bull. com. 1889, 90f.) einen Reitlehrer
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der kaiserlichen Prinzen, und aus CIL VIII 12 622

einen e. ewrsorum, vgl. damit Petr. sat. 29.

Literatur: Marquardt St-V. 112 494. 548.

Cagnat bei Daremberg-Saglio Diet. II 886.

[Fiebiger.]

Exercitus. In diesem Abrifi ist lediglich

beabsichtigt, in grofien Ziigen ein Bild von der

Entwicklung des rOmischen Heerwesens und von

seiner Organisation zu e.ntwerfen. Zu den fol-

genden zusammenfassenden Ausfuhrungen miissen

also eine Reihe grGflerer erganzendcr Artikel,

besonders Dilectus, Equites, Legio, Ala,
Cohors, Auxilia, Socii. Manipulus, Nu-
nieri, Comitatenses, Riparienses, Comi-
tes, Duces, Proconsules, Legati, Impe-
rium, Stipendium, Festungskrieg, und
zahlreiche kleinere eingesehen werden, auch ohne

dafi in jedem Fall ausdriicklich darauf verwiesen

ist. Dieevngehendere Erorterungvon Einzelfragen,

zu der auf diesem Gebiete der Kriegsaltertumer

wTegen der auch in chronologischer Hinsicht nur

zu oft unzuverlassigen und wenig ausgiebigen

Uberlieferung Anlafi genug geboten ist, bleibthier

ausgeschlossen. Fur die spatereKaiserzeit nament-

lich, deren Heeresverhaltnisse noch reiche Arbeit

fur Untcrsuchungen bieten, kiinnen ohne genauere

Diskussion mehrfach nar MutmaBungen gegeben
werden.

A. Geschichtliche trbersicht der Heeres-
gestaltung.

I. Das Heer der Konigszeit und der
Eepublik.

Gesicherte Nachrichten iiber die altere Periode

sind so wenig vorhanden, dafi nur im allgemeinen

die grofiten Wandlmigen zu erkennen sind und
eine klarere Einsicht in die Heeresverfassung vor

dern zweiten Punischen Kriege nicht mfiglich ist.

Erst mit der von Polybios VI 19—42 entworfenen

Schilderung derselben gewinnen wir festeren Grund
fur die Darstellung und Beurteilung. Da uberdies

diese Fragen vielfach in engstem Zusainmenhange
mit den in der Tradition so unklar gezeichneten

und daher bis in die jiingste Zeit so verschieden

beurteilten staatsrechtlichen Zustanden in den
ersten Jahrhunderten Roms , besonders auch zu.

der Kontroverse iiber das Verhaltnis zwischen

Patriziern und Piebeiern , stehen , wiirde eine

breitere ErOrtcrung weit iiber den dieser Skizze ge-

zogenen Rahmen hinausgehen.
1. Die alteste Zeit. Dafi die Angaben

bei Liv. I 13. 8. Dionvs. II 13 (dazu Mommsen
R. G. is 70; St.-R. Il's 177. Marquardt St.-V.

112 322, 4). Varro de 1. 1. V 81. 91. Serv. Aen. V
560, nach denen schon das Heer des Romulus aus

300 Rittern (celeres), gegliedert in 30 deeuriae
unter dem Befehl von 3 tribuni celerum (s. Equi-
tes) und aus 3000 Mann FuBvolk bestanden babe,

je ein Drittel aus den Kamnes, Titles, Luceres,
bcfehligt von 3 tribuni militunt, nur bedingt
richtig sein kGnnen, liegt auf der Hand. GewiB
bildeten die Curien als die gegebene Gliederung
der altesten rOmischen Burgerschaft (oben Bd. IV
S. 181 7. 231 7) auch fur die Heeresteilung die Grund-
lage und jede mag 100 Mann zumFufiyolk (Dionys.

II 7, s. die Art. Centuria, Decuria, Curia.
Mommsen St. -E. Ill 104) und 10 Mann zurReiterei

gestellt haben, so dafi man mit L amm er t N. Jahrb.

IX 105 diesen ursprunglichen rOmischen Heer-

bann zutreffend ein Geschlechterheer nennen kann

;

wie das Fufivolk aber taktisch geordnet gewesen r

lafit sich nicht ermitteln. Auch die letzthin von
Lammert 111 entworf'ene Konstruktion kann
nur als eine wenn auch umsichtig erlauterte Ver-

mutung gclten; darnach umfafite namlich jedes

der 30 Curienkontingente (Centurien) 20 Patri-

zier, 40 Biirgerliche und 4o Klienten, je drei der-

selben (aus Ramues, Titles, Luceres) seien zu einem
10 Schlachthaufen vereinigt Avorden, und zwar batten

3 X 20 Patrizier gleich der Reiterei in drei Glie-

dern nach Ramnes, Tities, Luceres geordnet die

vordere Abteilung (schweres Fufivolk), die 3 X 40
Biirgerlichen in 6 Glieder geordnet die mittlere

(halbschweres Fufivolk), die 3x40 Klienten in

gleicher Ordnung die dritte Abteilung (leichtes

Fufivolk) gebildet. Mithin war die Auistellung 15
Glieder tief bei 20 Mann in der Front. Schon die

hier vorausgesetzte alteste standische Gliederung

20 der Burgerschaft ist bedenklich. Bald soil dann eine

Vermehrung des Heeres stattgefunden haben, in

welcher Art freilich, steht dahin. Lange E, A.
I3 444ff. Marquardt 322. St att der drei Reiter-

centurien werden spater sechs, seit Servius Tullius

aber 1800 Eeiter genannt (dariiber Kiibler im Art.

Equites), und Livius spricht schon unter Servius

Tullius, zweifellos spaterer Entwicklung vorgrei-

fend, von mehreren Legionen; es ist nicht nOtig,.

solche in den ersten Biichern nicht seltenen An-
30gaben, die der damaligen Wehrkraft nicht ent-

sprechen, zunotieren. Schwegler R. G. I 2 526ff.

Dafi im altesten Heere die Reiterei die Haupttruppe
gewesen (Kiibler a. a. O.), bestimmt. die feind-

liche Aufstellung zu durchbrechen (vgl. Fest.

p. 221 paribus equis), darf man aus den viel-

fach ubertreibenden Berichten der Alten (Belege

bei Marquardt 323ft".) doch entnehmen. Letzt-

hin hat W. HelbigComptes rendus de l'Acad. des

inscr. 1904, 17811. 190ff'. nacbzuweisen gesucbt, dafi

40 die rOmische Reiterei zunachst nur aus berittenen

Fufisoldaten bestand und erst seit den Sanmiter-

kriegen eine wirkliclie vom Fufivolk getrennte-

Kavallerie vorhanden war. Vgl. Helbig Herin.

XL (1905) 105ff.; Abb. Akad. Miinchen 1905,
265—317.

2. Die Servianische Reform. Auf Ser-

vius Tullius (Schwegler R. G. 12 754ff.) wird

eine neue Gruppierung der wehrfahigen Mann-
schaft zuruckgefuhrt, die gewifi auf den im Laufe

50 der Zeit eingetretenen Wandlungen in der Heeres-

verfassung beruhte. Vgl. die Art. Centuria
oben Bd. Ill S. 1952ft Class is Bd. Ill S. 2630ft
Dafi die Servianische Klassen- und Centurientei-

lung in erster Linie einen militarischen Zweck
gehabt hat, ist nicht zu bezweifeln, Mommsen
R. G. ie 93. Herzog St.-V. I 35. 37. Del-
briick 227. Wann diese Xeuordnung erfolgte r

lafit sich nicht genauer feststellen, denn augen-
scheinlich tragen unsere Bericlite spateren Weiter-

60bildungen in der militiirischen und politischen

Organisation des Volkes Rechnung; sicher aber

fallt sie noch in die Konigszeit und vollzog sich

nicht, wie Neumann Die Grundherrschaft der

rom. Rep. 1900, 18ff. nacbzuweisen suchte, nach
der Aufhebung der Grundherrschaft und nach
der Bauernbefreiung in der Begrundung der land-

lichen Tribus im J. 297 — 457 v. Chr. Die ad-
sidui (s. d.) oder heupletes wurden statt in Tribus
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in fiiTif Censusklassen eingeteilt, die iuniores vom
17. bis zum vollendeten 46. Jahr (Gell. X 28.

Polyb. VI 19, 2. Momm sen St.-R. 13 505ff,

•oben Bd. V S. 594) von den seniores vom 47. bis

60. Jabr geschieden, jene zum Kriegsdienst ver-

pflichtet, diese gegebenenfalls zum Schutze der
Stadt (qui urH moenibusque praesidio sit, Liv.

VI 6, 14). Die Dienstpflicht wird auf die grund-
besitzenden Burger gelegt, die aus eigenen Mitteln
sich die Waffen beschaffen miissen ; frei bleiben 10
auBer in Fallen der dringendsten Not die pro-
letarii, Liv. I 43, 8. Dion vs. IV 18. Gell. XVI
10, 11 : sed qu-oniam res pecuniaque familiaris

obsidis vicem pignerisque esse apud rem pu-
blicum videbatur amorisque in patriam fides

quacdam in ea firmamentumque crai , neque
proletari? neque capite eetisi milites nisi in iu-

multu maxima scribebantur, quia familia pecu-
niaque his aut tenuis aut nulla esset Plut. Mar.
9. Betreffs der vollig verwirrten Uberlieferung, 20
inwieweit man zu ver.schiedenen Zeiten die nur
ihrem caput nach in die Steuerlisten Eingetragenen
zum Heeresdienst hcrangezogen hat, vgl. Kiibler
oben Bd. Ill S. 1 521 IT. Eine prinzipiclle Aus-

schlieBung dieser Armsten ist nicht anzunehmen,
in dringenden Fallen lieferte ihnen der Staat die

Waffen.
1"

Nach der Uberlieferung sind die einzelnen

Klassen verschieden bewaffnet gewesen: die erste

mit StoBlanze, Schwert, Helm {galea), Panzer go
(loriea), ehernem Rundschild(c//pews), Beinschienen

(ocreae); die zweite ebenso, aber ohne Panzer
xind nur mit eineiu viereckigen, urspriinglich sa-

binischen, mit Leder iibcrzogenen, gebogenen
Langschild (scutum) versehen ; die dritte war wie
die zweite geriistet, doch ohne Beinschienen ; die

vierte fiihrte nach Liv. I 43, 6 nur StoBlanze

tmd Wurfspeer (arm a mutata nihil praeter ha-
stam et rerutum datum), wahrend sie nach Dionys,

IV 17 schwergewaffnet war; die fiinfte hatte40
Wurfspeer und Sehleuder (fundas lapidesque

'missiles, aber nach Dionys. : xovxovg i'xaSs aavria

.xai o(pev66vag s^oi'tag }'$o) rd^sotg avcTQaTgvKo&ai).

Uber diese abweichenden, im einzelnen recht an-

fechtbaren Angaben Marquardt 327, 1. 3, Lam-
mert 122.

Teilweise ist die Art der Bewaffnung andern
Yolkern entlehnt, Athen. VI 273. Sallust. Cat. 51,

38. Pint. Rom. 21. Diodor. XXIII 2 Exc. Vatic, vgl.

v. A mini Ineditum Vaticanum, Herm. XXVII 50
121. 129, die ehemen Schutz waffen, der schwere

Hoplitenspeer beispielsweise sind giiechisch, vgl.

Nitzseh R. G. I 83; mit Recht weist Lam mert
lOlff. darauf hin, dafi Waffen und Taktik jedes

Heerwesens auch im Altertum in gewissem Sinne
international sind. Caes. bell. civ. I 44. Momm-
sen E. G. 1^ 441 A. Ed. Meyer Geseh. d. Alt,

V 124 ff. Dafi diese fiinffache Abstufung keinen
militarischen Zweck gehabt hat, zeigt Lammert
110, und man wird Delbriick 222. 234 zustimmen, 60
dafi die iiberlieferten Einzelheiten der Bewaffnung
vielfach nur antiquarische Konstruktionen sind.

Dagegen istBrunckes Bebauptung (Philol. 1881.

368), es handle sich bei diesen Angaben nur darum,
waa der Einzelne sich selbst beschaffen rnufite

und was der Staat ihm liefere, nicht zutreffend.

Richtig scheint mir der Hinweis Lammerts 117,
dafi in der geflissentlichen Hervorhebnng der

Unterschiede in der Bewaffnung gewisse soziale

Gegensatze zum Ausdmck kommen, denn gerade

in Rom legte man grofien Wert darauf, standi-

sche Vorzvige durch peinlich genaue Anordnungen
iiber Tracht und Ehrenplatze festzulegen.

Nach dem iiberlieferten Schema stellte die

1 . Klasse je 40 Centurien iuniores (= 4000 Mann)
und seniores, die 2., 3., 4. eine jede je 10 Cen-
turien iuniores (also zusammen 3000 Mann) und
seniores, die 5. je 15 Centurien iuniores (= 1 500
Mann) und seniores, also gab es eine Feldarmee von
8 500 Mann. Dazu kamen noch 5 Centurien,

zwei der Werkleute (falri, s. d.) und je eine der

Spielleute cornices, tibieines und die dor accensi

velati, einer Ersatzmannschaft, deren Verwendung
oben Bd. I S. 135 von Kubitschek erlautert

ist. Die Reiterei, durch 12 plebeische Centurien
auf 18 Abteilungen erhoht (s. Equites), gilt noch
als vomehme Truppe, hat aber nicht mehr die

alte militarischo Bedeutung und steht jetzt auf

den Flugeln. Nimmt man nun mit Delbriick
223. 231 an, dafi zur Zeit des Sturzes der Konige
auf dem romischen Staatsgebiet von noch nicht

18 Quadratmeilen (983 nkm) Umfang etwa

60 000 Menschen wohnten, so kflnnte die Zahl

der wehrfiihigen Manner vom 17.—46. Jahre auf

9—10 000, die der Alteren auf 5-6 000 beziflert

werden, und dies Ergebnis stimmt merkwiirdig

zu den Zahlen der Centurien, wenn deren jede beim
FulJvolk zicmlich 100 Mann stark war. Es diirt'ten

also ungefahr 8 500 iuniores, 5000 seniores, 1000
Reitcr, 500 fabri, Spielleute usw. gewesen sein.

Dies exercitus, ,die Abwehr', ist die zu Ubungen
auf dem Eserzierplatz versammelte Biirgerwehr

(Momm sen St.-R. Ill 216. 294, 2. 1074) und
zu zwei Legionen, jede rund 4 200 Mann stark,

und zu zwei naturgemafi schwilcheren Reserve-

legionen formiert. Die weitcren Unterabteilungen

der Legion sind nicht bekannt, die Centurien

waren es nicht. Man hat hier die bekannte Li-

viusstelle VIII 8 (s. u.) oft hcrangezogen , ob-

wohl sie chronologisch unbestimmt ist; nament-
lich wurde von Lammert 119ff., auf dessen

beachtenswerte Auseinandersetzungen verwiesen

sci, hervorgehoben. daB diese Angieichung des

romischen Heeres an die makedonische Phalanx

nur mit der Servianischen Keuordnung verbunden

gewesen sein konne. Wurde auch das Grund-

prinzip der Phalanx, die zusammenhangende
Linienaufstellung in breiter Form und verhaltnis-

maBig geringer Tiefe festgehalten, so sind doch

nicht minder wesentliche Unterschiede durchge-

fuhrt. Die Aufstellung erfolgtc in sechs Gliedern

(Momm sen Tribus 138), in der Front standen

500 Schwerbewaffnete. Unklar ist die Verteilung

der Klassen auf die einzelnen Glieder, Liv. I 43.

Dionys. IV 16. 17; jedenfalls umfafiten das 1.

und 2. Glied Burger der ersten Klasse, ob das

3. und 4. ebenfalls, oder nur solche der zweiten

Klasse, ist nicht festzustellen , ebensowenig, ob

in dem 5. und 6. nur Angeherige der dritten oder

auch noch der zweiten dienten. Abweichende

Vermutungeri, auch fiber die Fronteinteilung,

auBert Lammert 125. 128. Die vierte Klasse

hat so wenig wie die fanfte zur Phalanx gezahlt
j

sie bildeten eine leichte Tmppe mit dera uner-

klarbaren Naroen rorarii (Nouias p. 552, 31 M.,

s. d. Art.), die, mit WurfBpieB und Sehleuder be-
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waffnet, den Kampf eroffnete und dann sich zu-

rtickzog.

Ob die drei Reihen der Phalanx schon prin-

eims, hastati, triarid genannt wurden, ist trotz

Varro de 1. 1. V 89. Veget. I 20. LT 2. 15. 16.

Ill 14 ungewifi; sind doch diese Bezeichnungen

(s. die Art.), die schon Varro nicht sicher zu

deuten vermochte , in vieler Hinsicht ratselhaft,

was hier nicht weitcr auszufiihren ist. Feststeht,

dafi die primipes oder prod die Burger im ersten 10

Gliede sind ; weshalb aber das zweite hastati

heiBt , obwohl doch alle drei mit der hasta aus-

geriistet waren, bleibt noch zu erklaren.

3. Das Biirgerheer der Republik bis

auf Marius. Eine wcitere bedeutsame Neue-

rung, durch die die Schlagfertigkeit des Heeres

erhoht wurde, vollzog sich im Zeitalter des Camillus

und ist vielfach auf seine Initiative zuruckgefuhrt

worden. Weil die schwierige Belagerung von Veii

die Fortsetzung des Krieges iiber den Sommer 20

hinaus nOtig machte, zahlte man FuBsoldaten und

Reitern Sold (Liv. V 7, 12. 12, 3. VII 41, 8),

d. h. man entschlofi sich, die bisher durch Um-
lage aufgebrachte Soldzahlung auf die Staats-

kasse (de publico Liv. IV 59, 11. V 4, 5. Festus

s. prinaio sumptu) zu ubernchmen. Momm sen

R. G. 16 293. Schwegler R. G. Ill 222. Mer-
kel Beamtengehalt 12ff. DaU dies Motiv ubrigens

nicht das einzige gewesen ist, hebt Nitzsch
R. G. I 80 hervor (s. den Art. Stipendium und 30

weiter unten).

Die Annahme Lammerts 170, daB dadurch

auch ein stufenweises Aufriicken der Klassen mog-

lich geworden und gleichmatiigere Vervollkomm-

nung der Waffen erzielt worden sei
;

ist sehr unwahr-

schemlich; ich mOchte den ohnehin nicht einwand-

freien Quellenzeugnissen keine weitere Deutung

geben und nur fiir richtig halten, daB Anderungen
eingefiihrt wurden, urn die Gallier besser bekampfen

zu kSnnen, der Helm aus Stahl, das nun oben und 40

unten mit Eisen beschlagene scutum, Plut. Cam.
40 : zyakxevoaio ftev XQavt] roT; JiXeiozois oAooibrjQa

y.ai J.tia rat; xeoufsosiais , al? axofoo&aiveiv i)

xaja'/vvoilui jag fia/ai^a^ " to7.q bs dvfjsolg xvxXq)

.-TEoii'jQfioae XemSa xalnffv, iov $vlov xaiT avro

t«? xh}yag ,ui) oxsyovzog . aviovg dk rovg oTQartwias

sdiba-f: toi$ vooois f,taKQOt$ &ia xeiQ°s XQt}o-9ut

xai xolg %i<f£Oi rwv TzoX.E^uair vnofiailovxag tx-

btyeoftat rac xaxarpaoaQ. Dieee Motivierung dieser

Anderung ist nicht richtig, wie auch Ed. Meyer 50
im Apophoreton der Graeca Halensis (1903) 144,

1 bemerkt. Livius VIII 8, 3: clipeis antea Iio-

mani mi sunt : dein postquam stipewliarii facti

sunt, seutapro clipeis feeere setzt auch die Emfiih-

rung der scuta in chronologischen, uns im ubrigen

unklaren Zusammenhang mit der Soldzahlung

und bemerkt weiter. dab in dieser Epoche sich

eine viel tiefer greifende Neuerung vollzogen habe,

die Umwandlung der phalangitischen Aufstellung

in die Manipulartaktik, et quod antea phalanges 60
similes Maeedonicis, hoc postea manipidatim
structa aeies eoepit esse. Eine sachlich befrie-

digende Erklarung der von Livius weiterhin ge-

gebenen Auseinandersetzung hat sich trotz man-
cher dieser Stelle gewidmeten Untersuchung ^das

Wesentliche bei Marquardt 360ff., vgl. noch

die ziemlich radikale Interpretation Delbrucks
256ff. und Leinveber Philol. LXI 32—41)

nicht ermitteln lassen, denn die Angaben des

militarisch nicht geschulten Autors sind zu un-

bestimmt und technisch nicht, ohne den Test ge-

waltsam umzudeuten, verstandlich zu machen.

Madvig Vcrf. II 483. 489. Unter Hinweis auf

die Art. Legio, Manipulus hebe ich nur fol-

gendes hervor. Livius hat anscheinend die ein-

zelnen Stadien der allmahlich vorbereitcten und
durchgefuhrten Reform nicht geschieden. Solche

antiquarische Griindlichkeit lag ganz auBerhalb-

der Ziele seiner Davstellung, wenti andcrs ihm
iiberhaupt noch die Moglichkeit geboten war, in.

diese Entwicklung eine klare Einsicht zu gewinneru

DaB der dies Alliensis die Romer zu dieser neuen

Organisation veranlaBt hat, wie Lammert 174

meint, ist wenig wahrscheinlich, eher mOgen die

Erfahrungen in den Samniterkriegen dazu AnlaB^

geboten haben (Fro hi ich Beitrage I 21. Del-

briick in Sybels Ztschr. LX 243), als der Kampf
in den Berglandschaften zur Formation und Aus-

bildung kleinererEvolutionseinheiten (J alms 220}

nOtigte. Durch Polybios ist uns wenigstens er-

mOglicht, die Bildung des Heeres zu seiner Zeit

in allgemeinen Zugen unsvorzustellen. Die Legion

ist gewOhnlich 4 200 Mann stark, doch werden

Erhohungen der Truppe in. Kriegszeiten auf 5000,

5200, 6000, 6200 erwahnt; Beispiele bei Mar-
quardt 334ff. Steinwender Uber die Starke

der rom. Legion und die Ursache des allmah-

lichen Wachstums der Legion, Progr. Marien-

burg 1877. Polybios unterscheidet nun 1200

hastati, 1200 principes, 600 triarii, 1200 veii-

ies, letztere aus den untersten zwei Censusklassen.

erstere gleich 30 Centurien der drei obersten

Klassen (Delbruck Kriegskunst I 235. 241),

nach Altersstufen getrennt, VI 21, 7. 8: xaoayevo-

firvoir n$ rijv rax^taav ijfizQav dta/Jyovm row

o\v&Qa>v rovg jiiev vstotdzovg xal jiEvixoordrovg sig

zovg yooofpoudzovg (Madvig II 485; s. d. Art. Ve-

ziQtyxwag

,

zoiaotovg. avxai ydfj slat xai xooavzat StncpoQai

Tzaod 'P(o^iawig xai xcov avouaoicSr not xojv rj/.i-

huov, k'n 6k x(ov xa$(.mliofAujv h> sxdovq) oroa-

ToxEdtp, wie Livius VIII 8 die hastati als flos

iiwemim, die principes als robust'tor aetas. die

triarii als veteranus miles bezeichnet.

Die Unterabteilungen der Legion sind die 30

manipuli, genannt. nach einem anlanglich als

Feldzeichen dienenden. auf eineStangegebundenen

Biindel Heu (Lammert 175 weicht ohne Not

von dieser bekannten Erklarung ab ; auch J alms
220 will manipuli nur als ,eine Handvoll' deuten).

Jeder ist 100 Mann stark, von einem Centurio

befehligt, Nonius p. 520 M. Liv. I 52. Plut. Rom.

8. Hier ist nur hervorzuheben, daB der mani-

pulus (s. d.) spater in zwei centuriae zerlegt

ward, doch unter einer Fahne blieb. und dafi

dem centurio prior des rechten Flugels der Be-

fehl zustand, Polvb. VI 24. Gell. XVI 4
;
6. Liv.

XLII 34. Varro de 1. 1. V 88. Dionys. IX 10.

Serv. Aen. XI 403. Vgl. Signa, Signifer. Die

velites (s. d.) sind nicht in Manipeln und Cen-

turien eingeteilt, sondern den drei Gliedern zu-

geteilt, Polyb. VI 24, 4. In der Legion von

4200 Mann umfassen die hastati 10 manipuli
zu 120 Mann, also 20 centuriae zu 60, ebensa
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die prineipes, die triarii aber 10 maniptdi zu
<>0 Mann, also 20 eenturiae zu 30. Madvig Verf.

II 486. Die Versuche Steinwenders Ztschr.

f. Gymnasialwesen XXXII 705ff., hiermit die ab-

weichenden Angaben des Livins, dafi die mani-
puli der Jmstati und prineipes je 15 betrugen,

in Einklang zu bringen, sind abzulehnen. Mar-
quardt 346 kommt daher zu folgender Gliede-

xung: ein manipulus hastatorwm stent in zwei

vor sich gehen kann, ohne dem Feind groBe BloBen

zu zeigen, vor allem jedoch spricht gegen die

Quincunxstellung die Erwagung, dafi eine solche

Truppe beim Vormarsch, besondeis auf schwie-

rigem Terrain und im Brnstfalle, die Distanzen

schlechterdings nicht einhalten kann und in Un-

ordnung geraten muB. Delbriick kommt da-

her zu dem Schlufi, dafi man uberhaupt mit Un-
recht die Manipel von nur 120 Mann als takti-

Ziigen, centuriae. jede ceniuria hat 60 hastati 10 schen Korper faBt; als solcher ist die ganze Le-

und 20 velites in 10 Rotten zu 8 Mann oder 8

Glieder zu 10 Mann, der manipulus also 20
Rotten zu 8 Mann oder 8 Glieder zu 20 Mann*
die gleiche Ordnung batten die prineipes. Die
-triarii mit den velites nahmen aber nur 5 Glieder

ein. Wahrsehcinlich hatte der einzelne Mann im
Gliede drei romiseheFuB Raum, der fur einen ganzen

mampulus eribrderliche Raum ist verschieden,

je nach der Stellung eoufertis ordinibus (densa

acie Liv. XXII 47, 5) oder, zur bessercn Hand- 20
habung der Waffcn. laxatis ordinibus (vgl. Caes.

b. G. II 25, 2), wo beim Kampf Polyb. XVIII 30, 6

sechs FuB Abstand zwischen Neben- und Hinter-

mami rechnet: i'azavzat {.ikv ovv iv zgiol ttooi /neta.

row Qxlwv xal 'PoifiatOi xi}g uayiqg S' avrotg

xax avdoa rip' xivijotr Xaufiai'ovaijg &ia to T(p {ih>

-&VQ£<p oyJjisiv to aojua, avfi^ezautrsuh'ovg del

urpog zov xr\g xXir/ijg xaigov, xfj jLia/aiga (V ex

xazayooag xal diaipsoEcog TioisTo^at xi]v (.ta%r]v,

gion zu betrachten, die Intervalle sind ktein und
sollen nur Abschnitte in der Phalanx markieren,

ermoglichen aber, die entstehenden Verschiebungen
auszugleichen, ,denn jede erstirbt in dem nachsten

Intervall oder spatestens dem iibernachsten , in-

dem diese sich schliefien* (Kriegskunst I 237).

Als iluBerlich sichtbaren Sammelpunkt erhalt der

Manipel ein signum (s. u.), ygl. d. Art. Ante-
signaui.

Uber die Reiterei in dieser Zeit, 300 Mann
bei jeder Legion, s. Kiibler a. a. O. Die be-

vorzugte Stellung der equites, die aus den vor-

nelimsten Familien sich rekrutierten , entspricht

nicht mehr ilirer gegentiber dem FuBvolk ge-

ringern militarischen Bedeutung, wie auch Ni t z s c h

I 114 hervorhebt. In normalen Zeiten bildete

man gewohnlich zwei consularische Heere zu je

zwei Legionen, jede 2U 4200 Mann und 300 Reiter,

doch fand auch Verstarkung bis auf 6000 statt

srpo(pavlg oxt yalaoua xal bidozaotr alXrjlow iyjtv 30 (Nachweise bei Madvig Verf. II 484), und zeit-

ds}'jOEi rot's aropas E?M%iarov zpRig Ttodag holt suit-

ajdxi]v xal HCLia xaoaoraTyv, si fxtlkovotv Evy_Qi]-

m?Zv xcog to Sdov [8. U. S. 1653).

Noeh weniger deutlich ist die Taktik der Le-

gion wahrend dieser Peviode. Es sollen nach der

gewohnlichen, auf Livius fuBenden Darstellung

die manipuli der Legion in die genannten drei

Treffen der hastati prineipes triarii gegliedert

(Belege bei Marquardt 350, 5) schachbrettartig

aufgestellt gewesen sein (s, Q u i n c u n x). Die erste 40
Reihebildeten darnach die 10 manipuli der hastati,

hinter dercn Intervalleu die 10 manipuli prin-

cipnm standen, hinter diesen, aber in einer den

hastati gleichen Ordnung und entsprechend den

Intervalleji der ersten Linie, die triarii. Auf die?e

Weise sei es ohne vtfllige Erscbiitterung der iScblacht-

reihe moglich gewesen, daB notigenfalls das zweite

Treffen sofort in die Intervalle des ersten vor-

ruckte. dann, weuu beide. hastati und prineipes,

weilig sind mehr, dann durch Zahlen unterschie-

dene Legionen ausgehoben worden, so im zweiten

Punischen Kriege achtzehn, Liv. XXIV 11, %
zwanzig und mehr Liv. XXX 2, 7. XXVr 28, 13.

XXVII 22, 11, dreiundzwanzig XXVI 1, 13. XXVII
36, 12. Unglauhwiirdige Angaben uber die Wehr-
kraft in alterer Zeit ubergehe ich, betreffs der

Alliaschlacht vgl. Ed. Meyer im Apophoreton der

Graeca Hal. 143.

AuBerdem stellten gernaB den bei AbschluB

des foedus getroffenen Abmachungen die itali-

schen Bundesgenossen, socii (et) nominis Latini.

Kontingente zum Heere (s. o. Bd. V S. 607ff.,

die Art. Auxilia o. Bd. II S. 2618ff. und Socii).

Die socii werden auf den Fliigeln aufgestellt,

daher ala dextra und aia sinistra geschieden

(Stellen bei Marquardt 395, 3), jede unter drei

praefecti (s. u.), doch werden noch andere Aufstel-

lungen erwahnt und die socii spater selbst in

zum Weichen gebracht, die triarii die entstan- 50 das Zentrum der Schlachtordnung aufgenommen,

denen Liicken fullten und eine geschlossene Schlacht-

reihe herstellten.

Dies manipebveise Durchziehen und Ablosen

der Treffen aber ist. wie Delbruck mehrfach
(Perserkriege 269ff.J gezeigt hat, in Wirklichkeit

nicht ausftihrbar, das Eingreifen der Reserve

namentlich in den Kampf schon schematisch kaum
verstandlich, praktisch vollends in dieser Form
unmOglich, und von der Verwendung der velites

Liv. XXXVII 39. 7 (564 = 190 v. Chr.). Mar-
quardt 397 fuhrt des weitem aus, daB seit dem
Ende des Latinerkriegs diese Kontingente als

eigene Truppenkorper {cohortcs\ unter einer Fahne

(Liv. XXV 14, 4. XXVII 13, 7) zusammen blieben;

daher nehmen sie auch im Lager einen geson-

derten groBen Raum ein \ Polyb. VI 32, 5), und

bei Livius sind offers den Legions soldaten als

manipuli die eohortes der Bundesgenossen gegen-

lafit sich kein rechtes Bild gewinnen. Die 60 ubergestellt. Auf die vier Legionen kommen ge-

<Jr0fie des Intervalls zwischen den eiozelnen Ma-
nipeln ist nicht uberliefert; man ware, wenn die

Ablosung des ersten Treffens durch das zweite

mOglich sein solL. gezwnngenf die Intervalle gleich

der Frontbreite (20 Mann) zu setzen. Livins An-
gabe distantes inter se modieum spatium wider-

streitet aber dieser Annahme. Ganz unklar ist

ferner, wie wahrend des Kampfes die Ablosung

wohnlich 20 000 socii FuBvolk , doch sind zu

Zeiten behere Anforderungen gestellt worden; die

Reiterei der Bundesgenossen ist dreimal so stark

wie die der Burger, Polyb. VI 26, 7. Cber diese

Zahlenangaben vgl. den Art. Extraordinarii
und Steinwender Cber das numerische Ver-

haltnis zwischen eites nnd socii im rCmisehen

Heere, Progr. Marienburg 1879.
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Seit die Kriege auf andere Lander hiniiber-

griffen, gibt es im Heere ferner Hilfsvolker, leichte

Truppen aus den Landem, wo die Kriege sich

abspielten, oft angeworben; sie sind in dieser

Periode als auxilia von den socii zu unterschei-

.den, Varro de 1. 1. V 90. Festus p. 17. Liv. XXII

37, 7: milite atque equite scire nisi Romano
Latinique nominis non uti populum Bomanum :

levium armorum auxilia etiam externa? vidisse

4n eastris Romanis. IB, auch im Lager getrennt,

Polyb. VI 31, 9. Solcher Soldner (mercennarii)

gedenken u. a. Zonar. VIII 16, vgl. Polyb. II 7, 5

;

Liv. XXIV 30, 13 und Polyb. Ill 75, 7 (600 Kreter in

der Schlacht am Trasimenus) ; Liv. XXII 37, 8. 13.

XXIV 49, 8 (Keltiberer) ; 0. Bd. Ill S. 1 890. Es waren

Abteilungen, bewaffnet mit Schleuder und Bogen,

leichten Wurfspiefien, spanischem Schwert, rundem

Schild (parma) und Lederkappe (galea) ; die Zahl

•derselben war nicht naher bestimmt, sondern durch

die jeweilige Lage bedingt, wachst aber seit

den Punischen Kriegen bedeutend, Marquardt
401.

Mit der Manipulartaktik war die Waffe ge

«chaflfen, durch die Rom die Unterwerfung Italiens

Tollendete und den Kampf urn das Mittelmeer sieg^

reich durchfocht. MommsenR. G. F 440. Selbst-

Terstandlich ist die urspriingliche Form dieser

Strategie nicht starr geblieben; die durch das

stete Wachstum des Staates sich wandelnden Vor-

bedingungen fur die Zusammensetzung der Armee
machten Anderungen ebenso notwendig, wie gegen-

^ber der Kriegskunst eiues Pyrrhus, eines Hanni-

bal taktische Neuemngen unvermeidlich waren.

Unsere Uberlieferung gestattet uns freilich nicht,

die organische Weiterentwicklung des Heerwesens
wahrend dieser entscheidenden Epochen in den
^inzelnen Stadien zu verfolgen; den Berichten

fiber die wichtigeren Schlachten eine kritische

Wfirdigung zu widmen, ist hier nicht der Ort.

BaB die Erfahrungen wahrend des Krieges mit
Pyrrhus, des Kampfes, wie Mommsen sagt,

,zwischen Ssldnerarmee und Biirgerheer, zwischen
HeerkOnigtum und Senatorenregiment , zwischen
individuellem Talent und nationaler Kraft' dazu
gefiihrt, die Manipeln zu versttirken (J alms
222), ist nicht zu erweisen. Die Wandlungen
der Taktik im 2weiten Punischen Kriege zu ver-

stehen, bietet Polybios nnschatzbares Material;
«r fafit XVIII 11 sein Urteil selbst zusammen,
TgL Delbriick 305ff. 338fL Wir bewundern die

Schlagfertigkeit des Heeres, die grotiartige Wehr-
liaftigkeit des romischen Volkes (Polyb. Ill 89, 8],

die sittliche Energie, die gerade in kritischen

Zeiten den schlieBlichen Erfolg verbiirgte und
nach der Niederlage doch den Weg zum Sieg
fand, die trotz mancher Einwendungen unleug-
baren hervorragenden Feldherrneigenschaften eines
Scipio (von Delbrflck I 348. 351 namentlich
hervoigehoben) , die militarische Schulung und
die eiserne Disziplm (Val. Max. II 7 : venio nunc
ad praecipuum decus et ad stabilimentum Ro-
mani imperii salutari perseverantia ad hoc tern-

pus sineerum et incolume servatum militaris

disciplinae tenadssimum vinculum), der gegen-
uber selbst die tribumcische Amtsgewalt ausge-
schaltet war; Bevolten wie der Legionsaufstand im
Winter 411/2 = 343/2 v. Chr. in Campanien - den
sehr undentlichen Bericht des Livins VII 38. 42

kann auch Nitzschs R. G. 193 scharfsinnige Be-

urteilung nicht klaren — waren selten. Verstand-

lich ist uns, wie dem Griechen Polybios diese

romische Heeresorganisation staunende voile Be-

wanderung abnotigte. Auch in seiner Darstellung

spiiren wir, mit welch gewaltiger Spannung man
dem Ausgange des Kampfes zwischen Rom und
Makedonien entgegensah, da es sich entscheiden

muBte, ob die im Oaten fur unuberwindlich an-

lOgesehene Phalanx oder die Legion in der Feld-

schlacht den Sieg behalten werde. In den wieh-

tigen Kapiteln XVIII 29—32 hat er deshalb mit
kundigem Verstiindnis die Vorziige der Manipu-
lartaktik gegentiber der schwerfalligen Geschlossen-

heit der Phalanx erwogen, seinem Urteil ist niclits

hinzuzufiigen : Tig ovv atria rov vinav 'Poopaiovg

xal ri to a<pdi.Xov soti rovg xatg ipdXaygi %Q(0~

fifA'ovg : oci ovufiaivet zov fikv ~xoleuov dooiaiovg

i'ysiv xai jovg xaigovg xai rovg xoxovg rovg JiQog

20 rijv xQsiav, Tfjg 3k yaXayyog i'va xaioov etvat xai

totzojv sr ysvog, sv otg dvvaiai Trjv avzrjg XQsiav

exixeXsTv (c. 31, 1) f) &£ 'Poiuaiaiv (oin>-

rah~ig) evxQ-rjozog * nag yap 'Pco/iiaTog ozav axai
xa&ojihmJsig aguijai] irpbg rt}v xgeiav. Sftotcog yp-

(tooxai xpog Ttdvza tqtzov xal xaioov xai nqog
jraaar ijurfdvstav. xai flip* ezoifioq sort xal ri/r

avxr]v t
:
y£i diddsmv , av rs ueza ndvzoiv bev xiv-

dvvsveiv av rs (.isra {ieqovq av te xatd oiytaiav av re

xal xaz avdga (c. 32, 10). Delbriick I 361ff.

30 Mit Fug hebt Polybios XVIII 32, 2 auch hervor,

dafi die Romer ferner uber eine Reserve, die zum
Fern- wie Nahkampf gleich gut geeignete Waffen
fiihrte, verfiigten. um notigenfalls den entscheiden-

den Vorstoti zu fuhren. Die Schlacht bei Kynoske-
phalai 557 = 197 erwies die Dberlegenheit der

Legion, die Phalanx ward gesprengt; der Sieg

bei Magnesia am Sipylus 564 = 190 v. Chr. ver-

starkte den ubermachtigen Eindruck der romischen

Kriegskunst, wie auch Appians lehrreiche und an-

40 scliauliche Schilderung (Svr. 36ff. nach Polyb., vgl.

Nit z sch II 19) zeigt, und bei Pydna 586 = 108

wurde Perseus Heer in einer Stunde geworfen.

Im Laufe dieser vier Jahrhunderte waren aber

doch bedenkliche Wandlungen im Heerwesen lier-

vorgetreten. Die gewaltige kriegerische Anspan-

nung, der beinahe fortwiihrende Dienst mufite als

schwere Last empfunden werden. Schon in den

Erzahlungen von der Opposition der Plebs bei

den Aushebnngen klingen uns solche Beschwerden
SOentgegen, und manche wirtschaftliche Reformen

sind gerade aus Riicksicht auf die Starkung der

Wehrkraft erfolgt, denn der romische Bauer schlug

Roms Schlachten. Wurden die Besitzer so lange

von Haus und Hof ferngehalten, so muBte der

Grund und Boden vernachlassigt werden ; bekannt
ist, wie Regulus seinen Wunsch, vom Kommando
abberufen zu werden. motiviert haben soil {Val.

Max. IV 4, 6), und die nach langer Kriegszeit aus

dem Felde Heimgekehrten eigneten sich auch nicht

60 immer wieder zum Landmann. Seeck Untergang
I 226rT. Unheilvoll sind aber vor allem in dieser

Hinsicht die gewaltigen Verwustungen Italiens im
Hannibalischen Kriege gewesen — an 400 bliihende

Ortschaften sollen vernichtet worden sein — , Neu-
mann Gesch. Roms 82. 144ff. 169. Viele waren
um ihren Besitz gekommen, kein Wunder, wenn
der bauerliche Mittelstand zerrieben, somit die

Grundlage der alten Wehrhaftigkeit Roms er-
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schfittert ward (Nitzsch I 112ff. n 69ff.), und Volkstribunen Terentius mid die Cenam'des FLv

die von langen Kriegszeiten unzertrennliche Ver- minimis) sich aber nicht aufrecht nalteniain.

wilderung noch auf Jahrzebnte hinaus sich gel- Wichtig war ferner die Umgestaltung des Heeres

tend machte; mufiten doch allein im J. 569 = infolgeder Burgerrechtsverleihung an alleltahker

185 v Chr. in Apulien 7000 Personen wegen nach dem bellum sociale. Nun verscnwinden die

Rauberei bestraft werden. gesonderten Abteihmgen der italischen soot», es-

Wie stark ferner der Niedergang der Mamies- gibt fortan in der Legion nur Romer und auxiha

zucht bei Offizieren wie Soldaten war, lehrte nicht der aufieritalischen Kontingente.

erst der Krieg in Spanien, oben Bd. V S. 1180. flber die schwierige Streitfragc, wann die-

Die Insubordination der 8000 am Sucro mag iiber- 10 Biirgerreiterei abgeschafft ward (wohl durch Ma-

trieben gefahrlich von Livius XXVIII 24 gesehil- rius), s. o. Kiiblers Art, Equites; die Legion

dert sein, um Scipios Gewalt iiber die GemfLter behielt etwa 200—300 Mann Reiterei, aber an*

der Soldaten zu kennzeichnen, gegen Pleminius den Auxilia genommen. Betreffs der Zusammen-

und seiner Soldateska Grausamkeiten in Locri sefczung und Verwendnng der Aimliarkavallene-

ist er nicht energisch genug eingeschritten, Liv. s. v. Domaszewski o. 13d. II S. 2620

XXIX 8-9. in 22. Unerhorte Zustande wurden Nicht fehlgehen wird die Annahme, daB Ma-

auchim diitten Makedonischen Kricge aufgedcckt, rius. der auch sonst Reformeu durchfiihrte (s. u.)r

Mom m sen R G. 1 6 763. 810; das verwilderte wohl veranlaGt durch die Erfahrungen im Cim-

und verweichli elite Heer vor Numantia konnte bern- und Tcutonenkriege (J alms 235 hebt diesen.

Scipio Aemilianus nur durch riicksichtsloseste Be- 20 Zusammenhang ebenfalls h error, doch wie Mar-

handlung kampffahig machen ('oben Bd. IV S. 1455). qu ar dt 436 meines Erachtens mit nicht nchtiger

Gleichwobl ist durcli ein Porcisches Gcsetz (vor Begrundung) , der SchBpfcr der Cohortentaktik ge-

dem J 646= 108 v. Chr.) die Todesstrafe im wesen ist. Zweifel auBert Frohlich Knegswesen

Heere abgeschafft und der Provokation Raum ge- 13ff. ; MadvigII490: Kl. Schr. 507 setzt die Ande-

geben worden, Mommsen Strafr. 31 . 3. Die Kor- rung in den Bundesgenosscnkneg. DaB bei friiheren

ruption unter den Offizieren im Iugurthinischen Erwahnungen von Cohorten innerhalb der Legion

Kriege hat Sallust b. lug. 44 mit kriiftigen Farben wie Sallust. b. lug. 51, 3. 100, 4 — denn die-

geschildert. Andere Beschwerdcn beziehen sich Cohorten der socii kommen nicht in Betracht —
auf die Brutalitat mancher Feldherrn, die von es sich nicht urn taktische Korper handelt, be-

nacktem E^oismus und gewissenlosem EhrgeizSO merkenzutrcffendMarquardt435undDelbruck

getrieben (Appian. lb. 80) die Wiirde des Staats 378. Die Aufstelhmg nach Altersklassen war

durch Erpressung und Plunderung in den Pro- schon im zweiten Punischei; Kncge, als man not-

vinzen entehrten, gebiihrende Strafe aber von den gedrungeii aus den jiingeren Dmnstpnichtigen

standischen Gerichten nicht erhielten; schon Cato Legionen bilden mofite, nicht mehr moglich ge-

hatte in der Rede de praeda militibus dividenda wesen. Jetzt fallen die Lnterschiede der hastate,

geklagt: fures privatorum furtorum in nervo principes, triarii endgiiltig, auch in Hmsicht

atque in compedibus ariaiem agunt, fures pit- der Bewaffnung, die rdiies [s r d.) werden zuletzt

blici in auro atque in purpura, Gell. XI 18, iiberhaupt im Iugurthinischen Kriege crwahnt,

18; bekannt sind solche Taten eines Serv. Sulpi- Sallust. b. lug. 46, 7. 105, 2. Die Legion wird

cius Galba, Q. Servilius Caepio, M. Aemilius Lepi- 40 ein gleicbartigesGebilde, die manipuh der Schwer-

dus.L.LiciniusLucullus, M. Aurelius Cotta. Mehr- bewaffneten sind je 200 Mann stark, 3 mmii-

fach wird auch in diescr Periode von starker Ab- puli zu einer Cohorte vcreimgt die Legion ist also

neignng gegen den Kriegsdienst berichtet, so im auf 6000 Mann (Festus p. 238 M.
,

aber p. 336

J. 585 = 169 v. Chr., Liv. XLIII 14, im J. 602 auf 6200) in 10 Cohorten gebracht. Dafi diese

= 152 v. Chr. mufite man Dienstpfiichtige er- Ziffer nicht immer errcicht ward und namentlich

losen, fiir den spanischen Feldzug im nachsten unter Caesar oft ein urn die Hiilfte genngerer

Jahre waren kaum Soldaten zu bekommen, Polyb. Bestand, dementsprechend auch niednger bei den

XXXV 4. Mannschaften aber aus den Provinzen Cohorten, erwahnt wird. zeigen die Nachweise

selbst cinzustellen. war noch nicht iiblich; nur bei Marquardt 437. FrOhlioh 10ff'., vgl. den

einigemale ist es in Spanien (Appian. lb. 38. 50 Art. Legio. Als Leichtbewaffnetc dienen nun

Liv' XXXV 2, 7) und Sizilien (Liv. XXXVII 2, Bogenschiitzen und Schleudercr.

8) "eschehen. Herzog St,-Y. I 396. Diese in die Heercsentwicklung tief emschnei-

4. Von Marias bis Caesar. Von greater dende Reform schuf in der Cohorte cine gentigend

Bedeutumr war (oben Bd. V S. 609), da£ Marias grofic, taktisch ausgezeiclinet verwendbare Em-

die capiteremi in das Heer einstellte. Die Mafi- heit. die schon im Friedcn als geschlossener Trup-

regel soil allerdings durch Herabsetzune des Cen- penkorper formiert, urn cine Fahne gesammelt

?us fiir die Dienstpilichtvorbereitet worden sein, die und einexerziert, im Kampte bei FrontalangrirT

zu Polybios Zeit mit 4000 As begann : sie war jetzt wie zur Sichermig der Flankcn die erforderliche

bei den groBen militarischen Anforderungen ge- Beweglichkeit hatte. Die Aufstellung der em-

boten zur Erleichterung der bisher zu den WatTen 60 zelnen Treffen und deren Starke entscheidet der

gemfenen Klassen der Burgerschaft, moBte sozial Feldherr nach den gegebenen \ erhaltmssen (s.

aber verderblich wirken, weil den wirtscbaftlichen u.). Richtig sagt Delbruck I 381: ,die Co-

Betrieben eine groBe Masse von freien Arbeitern hortentaktik bedeutet den Hehepunkt der Ent-

entzogen wurde and die Besitzer deshalb genStigt wicklung, den die Gefechtskunst der antiken In-

waren, Sklaven in noch bedeutenderer Zahl zum fanterie zu erreichen vermochte. Die Sache des

Ersatz heranznziehen. tlber solche Folgen vgl. Knnstlers, des Feldherrn, ist es von jetzt an,

Nitzsch Die Gracchen 108ff., dessen Auffas- nicht neae Fonnen zn finden, sondern die ge-

snng vom Beginne der Andernng {Antrag des fandenen durchzubilden und zu gebraucben'.

Fine solche gewichtige Umgestaltuug durch-

zufuhren, war nui moglich, weil in den letzten

hundert Jahren an die Stelle des Burgerheers in

Wirklichkeit das Berufsheer getreten war. Zwar

bestand die allgemeine Wehrpflicht wie bisher,

und in kritischen Zeiten hat man Schonung nicht

<rekannt. Aber es fehlt auch nicht an Zeugoissen,

daB man nur den gerade notigen Bedarf einstellte

(Delbruck I 385) und daB die Befehlshaber

cohortes oaetratae (s. o. Bd. Ill S. 1322), sew-

tatae unterschieden.

Die auiiliare Reiterei bestand zum groBen

Teil aus Galliern, Spaniern, Thrakern, Numidern,

von kleineren Kontingentcn abgesehen, wie bell.

Alex. 1, 1. 34, 1. Caes. bell. civ. I 18, 5,

vor alleni aber aus Gcrmanen, auf deren Tapfer-

keit besondcrcr VerlaB war, wie Caesar mehrfach

anerkennt. Die bei Appian. bell civ. II 70 ge-

lieber rait erprobten Soldaten als mit jungen 10 nannten Italiker waren wohl Frerwillige, Mar-

Rekruten deren Tuchtigkeit und Wille oft zu quardt 442. Im allgemeinen hat Caesar, von
* - ----- -- —- - "'

den spanischen Feldziigen abgesehen, groBe Reiter-wunschen iibrig lieB (Cic. ad fam. X 24, 3 ;
Tusc.

II 38), ins Feld zogen. Wie die besitzenden Klassen

aber dem Heerdienst sich immer mehr zu entziehen

trachteten. wird ofters beklagt, so Sallust. bell,

lug. 85, 10: hominem veteris prosapicte ac mul-

tarum imagirmm ef nuUius stipendii; 3: cogere

ad militiam eos quos noils offenders . . . opinione

asperim est. denn ,Burger- und sogar Kationalsinn

waren geschwunden-, Mommsen R. G. III^ 497ff. 20 turn (s. d.), Caes. bell. G. Ill 26, 1. I\ 11, 6. VIII

Nicht ohne Erfolg versuchte man die conquisitores 48, 1 u. o., auch Einheimische werden als solche

(« d.) zu bestcchen, Cicero Parad. VI 2, 46 nennt erwahnt, VII 67, 7. VIII 12, 4 (s. o. Bd. I S. 1227).

massen nicht zur Verftigung gehabt, Frohlich
39. Die Reiterei zeriiel in turmac, etwa 30 Mann
stark (Caes. bell. G. IV 33, L VI 8, 5. VII 45, 1.

VIII 18, 3 u. 0.), diese vielleidit noch jetzt,

vgl. Polyb, VI 25, in drei decuriae; ob die ala

eine hohere Emheit bildete, bleibt unklar, FrOh-
lich 33. 40; den Befehl iuhrten praefecti equi-

-in seiner bittern Kritik unter den in Rom feilen

Dingen auch den dilectus. Vgl. oben Bd. V S. 610.

613 und den Art. Evocati. Diesen Riickgang

Schritt fiir Schritt zu verfolgen, fehlt es an ge-

nugenden Unterlagen; es ware, uin die Verhalt-

nisse im Heer naher darzulegen, vor alleni eine

genauere Erorterung der sozialen Zustande der

Endlich seien noch folgende Meuerungen er-

wahnt. Bereits in Pompeius Heer wrahrend des

Mithridatischen Krieges batten Keltcn und Ger-

manen gedient, vielleicht selbst in Legionen, Caes.

bell. civ. Ill 4. 103. Mommsen Hcrm. XIX
12. Ganze Legionen aus solchen Eingeborenen,

legitmes vernaculae, wurden erst im Biirgerkriege

ieit erforderlich. Hingewiesen sei auf die von 30 durch Pompeius und seine Feldherrn gebildet,

Mommsen R. G. 11*3 I93ff. Delbrtick I 386. Caes. bell. civ. II 20; bell. Hisp. 7. 10. 12;_belL

Seeck Untergang I 222ff. hervorgehobenen Ge-

sichtspunkte.

Die Auxilia werden in dieser Periode von ver-

bundeten Stadten. Velkern, Fiirsten gestellt oder

in den Provinzen ausgehoben. Frohlich Kriegs-

wesen 34. Ilire Zahl war je nach Bediirfnis hoch

iiml ist oft nicht zu berechnen, da es an Angaben
fehlt, denn wie Appian. bell. civ. II 70 sagt:

(of Tw/mToi) xlt ov/LifMC/jxa ovx axfjifiovoiv ovbi 40

Alex. 53. 54. 57. Da Caesar seine Gegner darob

tadelt, wird er anders verfahren sein ; seine legio

V Alaudae aus dem transalpinischen Gallien

war keine eigentliche Legion (Mommsen a. a.

O. 14) und erhielt keine Nummer, Suet. Caes.

24. Spater, in den Heeren des Brutus und der

Triumvirn, sind derartige Legionen haufig ge-

wesen. S. d. Art. Legio.
Mehr und mehr hatte es sich als notig er-

wiesen, gftschulte Truppen mOglichst langc bei den

Fahnen zu lassen. so daB tatsachlich die Dienst-

pflicht oft ununterbrochen wahrte; namentlich

war dies unumganglich, urn noch nicht beruhigte

Provinzen dauernd zu besetzen, wenn man auch

nvayodcpovoiv wg akkoroia xal 6/Jyijv ev amoig

h TTQooO/jxrjr %(lwav f.yorja. Teilweise mOgen
sie sehr erheblich gewesen sein , Caes. bell. civ.

I 39, 2. Ill 4; bell. G. I 24, 2. Ill 20, 2, im
ganzen aber vermied man in vepablikanischer

Zeit, daB diese Fremden das Ubergewicht hatten,

wie Liv. XXV 33. 6 bemerkt: id quidem carcn-

dum semper Rotnanis ducibus erit, ... ne

ita externis credant auxiUis, ut -non plus sin

roboris suarumque proprie virium in eastrls 50 Fur die Kampfunfabigen, Getoteten und nach Ab-

iiabeant. Soviel sich aus Caesar ernntteln laBt. lauf der Dienstzeit Eutlassenen wurden Ergan-

dahcim und im Feldlager iiber die ungewohnte

Last klagte. Wie zuerst die militarische Lage

in Spanien eine starke stehende Armee erheischte,

hat Mommsen R, G. 16 678 auseinandergesctzt.

hat Frohlich a. a. O. 35 zusammengesttdlt und

weiterhin gezeigt. welch bunte Mischung von Na-

tion alitaten dessen Auxiliarinfanterie allein auf-

wies: Gallier aus Narbonensis und Transpadana,

Haeduer. Belger, Ar^uitaner, rutenische. kretische,

ityriiische, syrische Bogenschiitzen. balearische

Schleuderer. leichtbewaffnete Numider, Rhodier.

Germ anen, Spanier, Doloper, Akarnanen, Aetoler,

zungstruppen cntsandt, die mit den noch vor-

handenen alten Soldaten zu einer einbeitlichen

Trnppe zu verschmelzen oft keine leichte Auf-

gabe war. Caesar bat solchen Ersatz {supple-

mentunn denn auch zumeist nicht in die bis-

herigen Truppen korper eingereiht. sondern als

besondere Korps formiert, Caes. bell. G. I 24, 2;

bell. civ. Ill 29, 2; Frohlich I33ff. sieht in

Mauren, Galater, Syrer, Kilikier. Vgl. auch die 60 dem Verfahren nicht richtig ein Prinzip, vgl. auch

Verzeiehnisse bei Appian. bell. civ. II 70. 71.

Sie waren in Cohorten eingeteilt und wurden
l'omischen praefecti miterstellt, Caes. bell. G. I 39,

2. Ill 7, 3; bell. civ. I 21, 4. Madvig Kl.

Schr. 548—551 ; teilweise sind sie romisch orga-

nisiert und bewaffnet, der Mehrzahl nach aber

behielten sie ihre nationalen Angriffis- und Ver-

teidigungswafTen, daher als funditores, sagittarii,

Pauly-Wlssowa YI

Grobes Untersuchung iiber Caesars Legionen im

Gall. Kriege. Festschrift fiir O. Hirschfeld 452fr.

Da ferner "die Legionen nicht mehr jahrlich auf-

gelost und neugebildet wurden, sind die Bezeich-

nungen derselben mit Zahlen nicht mehr, wie friiher,

nur fur ein Jahr gultig, CIL III 6541 a. X 3886.

Marquardt 439. Die Ziffern mogen zunachst

durch alle Legionen durchgei'tihrt worden sein,

51
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ira zweiten Burgerkriege aber zahlte jeder Gegner
seine Truppenteile mit besonderer Numerierung.
FrOhlich 8ff.

Das Wenige, was tlber die Flotte in diesem
Zeitraum zu sagen ist, hat Fiebiger oben Bd. Ill

S. 2634 zusammengestellt.
Oberbtickt man sonst die mancherlei Nach-

richten, die von den Zustanden im Heereswesen des

letzten Jahrhunderts der Republik Kunde geben.

blflffte und auch nach Niederlagen im Kern un-

erschlittert dastand. Doch fiber Caesars groS-

artige Feldherrnkunst ist hier nicht weiter zu reden

;

einige wertvolle Erlauterungen und Beitrage zur

Wiirdigung seiner Commentarien geben Froh-
lich 114ff. 179ff. Delbriick I 417ff. 526-533.
Jahns 7. Beiheft zum Militlirwochenblatt 1883,
und die Werke zur Kriegsgeschichte dieser Zeit.

Inwieweit Augustus Reorganisation des Heeres

so treten una arge Mangel entgegen; die Dis- 10 zuriickgeht auf Einrichtungen Caesars, wage ich

ziplin ist gelockert und die Befehlshaber haben

oft nicht den Mut, streng zu bestrafen. Als z. B.

bei der Belagerung von Pompeii der Consular A.

Postumius Albinus von den eigenen Truppen als

vermeintlicher Yerrater erschlagen ward, erteilte

Sulla nur einen Verweis, und die Soldaten, die

auf Betreiben des C. Titius den Consul Cato

hatten ermordcn wollen, wurden glimpfiich genug
behandclt. Je melir vollends die Armeen den

nicht zu entscheiden , vgl. M omrasen Sybels
Ztschr. XXXVIII Iff.

II. Das He er der Kaiser zeit.

1. Von Augustus bis Diocletian. Mit
Waffengewalt war die neue Herrschaft begrtindet

worden, auf die Armee gestutzt konnte sie allein

behauptet werden. Das stehende Heer (Dio LII

27, 1. LVI 40, 2: orgaTtoJMu a&drazoi) in be-

stimmten Garnisonen, vereidigt auf den prineeps,

politischen Planen ehrgeiziger Feldherrn dienen 20 zu dessen persOnlicher Sicherheit — Caesars Tod
sollten, desto weniger sind diese, angewiesen auf

den guten Willen der Soldaten, in der I age,

schroff aufzutreten, wenn die Truppen fttr ihre

Hilfe hohen Preis fordern. Selbst Caesar muftte

mit seinen Legionen unterhandeln , als sie im
J. 707 = 47 v. Chr. schwierig wurden (Appian.

bell. civ. II 92—94), den Triumvim erging es

des fiftera ebenso (ebd. IY 3), Octavian mutite

nachgeben (ebd. V 128ff.). Und nach dem Kriege

warnte — in Rom Garden und Wachmannschaften
bleiben, war zur Notwendigkeit geworden. Diesen

Zustand spiegeln die Worte wieder, die Dio LII
27 dem Maecenas in den Mund legt. Es ist be-

reits angedeutet, welche Umstande dazu gefiihrt

hatten, eine Truppenmacht andauernd in den

Landern des Reichs zu unterhalten. Die zweite

wichtige Wandelung betriff't die Zusammensetzung
des Heeres. Waren schon in den Burgerkriegen,

gait es. das Wohlwollen der Veteranen sich durch 30 wie wir sahen, Nichtbiirger in die Legionen ein-

Belohnungen in Geld und Assignationcn zu sichern.

Langst betrachteten diese Heere, in die viele

der in jenem Jahrhundert so massenhaft wirt-

schaftlich gescheiterten Existenzen sich gerettet

hatten, gelockt durch Aussicht auf Beute, den

Dienst und Krieg nur als willkommene Gelegen-

heit, rasch reich zu werden. Schon Marius mufite

in Africa seinen Soldaten viel Beute lassen, Sallust.

b. lug. 87, 1. 2. 91, 6. Pint. Mar. 27; dem Lu-

gestellt worden, so wurde in der Kaiserzeit dies

raehr und mehr ublich. zuerst im Osten. Es handelt

sich um einen allmahlich fortschreitenden ProzeB,

den im ebzelnen zu verfolgen die Inschriften be-

trachtliches Material bieten; dies hat zuerstM om m-

sen Ephem. epigr. Y p, 159ff. ; Herm. XIX Iff.

210ff., dann Seeck Eh. Mus. XLYIII 602—621
verwertet. Vgl. oben Bd. Y S. 623ff. Schritt-

weise werden die Italiker aus den Legionen ver-

cullus zwangen seine Truppen die Erlatbnis zu40drangt — Herodians Notiz II 11, 5. 6 iibertreibt —

,

pltindern ab (Plut. Luc. 14. 19), ihre Habsucht
ennoglichte Mithridates die Flucht, vgl. Appian.

Mithr. 82. Allerdings zeichneten sich manche Feld-

herrn auch nicht gerade durch Uneigenmitzigkeit

aus. Yon Lucullus Beutegier gibt Plut. Luc. 14.

33. 34 Beispiele: wie Sulla, um sich zu bereichern,

die Gelegenheit wahrnahm. zeigt n. a. Appian.

Mithr. 55; Antonius Eaubzug gegen Palmyra mifi-

lang zwar, andere hatten mehr Erfolg. Appian.

bell, civ, V 9. 75.

"War auch das Truppemnaterial nicht mehr
so vortreffiich wie einst, wo der romische Burger

die Last des Kriegsdienstes im wesentliehen allein

trug ; tiichtige Feldherrn haben es doch verstanden,

gute und schlagfertige Armeen 2U schaffen. Das

glimzendste strategische Genie Koins erscheint in

dieser Epoche, Caesar, dessen durchdringende

Menschenkenntnis seinen Soldaten, seinen com-

militoms (Suet. Caes. 67), unbedingtes Vertrauen

unt-er den claudischen und flavischen Kaisern

mehren sich die provinziellen Bestandteile (Tac.

Agr. 32). unter Traian und Hadrian tritt Italien

bei der Werbung ganz in den Hintergrund und

unter Pius wird auf burgerliche Abstammung kein

Wert mehr gelegt, die Legion aus dem Lande,

wo sie garnisoniert, erganzt, Seeck a. a. O. 610,

vgl. Untergang I 250; nach der Rechtsstellung

der Rekruten wird nicht mehr gefragt, ,sie konuen

50 Burger, Verbtindete oder Untertanen sein; von

dem Soldaten der Cohorte oder Ala uuterscheidet

sich der Legionar nur noch dadurch, daB er das

Burgerrecht schon beim Eintritt in das Heer,

nicht erst bei der Entlassung erhalt ;

.

GemaB der Reform des Augustus sind nun
folgende sechs Gruppen in der Armee zu unter-

scheiden

:

1. Legionen. Cber deren Bildung, wechselnde
Schicksale, Gamisonen, Dislokationen , Beinamen

sich einzuflofien wuBte (Plut. Caes. 37. 38. 60 nach Anshebebezirken , Kriegen, Gottheiten oder

Suet. Caes. 66), dafi sie mit Stolz ffir ihren Ge-

neral fochten (bell. Afr. 45, 3), der mit Strenge

(Suet. Caes. 69. 70. Caes. belt civ. m 74, 1 ;

bell. Afr. 46, 4. 54) und auch wieder mit Milde

(Caes. bell. G. I 40, 12—14. Snet Caes. 67) auf-

trat, ein Heer zu bilden wuSte, daa durch die

Schnelbgkeit der Operationen, Auttnntznng der

Lage, unerschrockene Tapferkeit die Gegner ver-

den Herrschern, die sie errichtet, s. d. Art. Legio,
wo auch die leider noch wenigen guten neneren
Arbeiten fibeT einzelne dieser Truppenkdrper Be-
rflcksichtignng finden werden, Wie viele Legionen
es zeitweise in den Kampfen der letzten Repu-
blik gegeben hat, al$ die um die Herrschaft strei-

tenden Kivalen sich in der Anfbietung von Heeres-
massen Qberboten, la8t sich nicht genauer sagen.
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Angaben im einzelneu bei Marquardt 44411.,

betreffs der Legionen im Burgerkriege Caesars

und nach dessen Tod Mommsen Sybels Ztschr.

XXXVIII 8ff. v. Domaszewski Neue Heidel-

berger Jahrb. IV (1894) 157ff., dazu Delbriick

Kriegskunst I 479, 1. Augustus hatte nach Ac-

tium mehr als 50 Legionen, reduzierte sie auf

18, erhohte die Zahl im J. 759 = 6 n. Chr. auf 26

{XIII—XX) und errichtete statt der 3 im J. 9

Septimius Severus statt, der die I, II, III Par-

thica aushob, die I und III im Orient garniso-

nierte, die II aber in Albano unweit Rom. Henzen
Ann. d. Inst. 1867, 73-88. Das Vorrecht Ita-

liens, dem proconsularischen Imperium nicht unter-

worfen zu sein, war erloschen. 33 Legionen zahlt

auch Dio LV 23. 24 (vgl. dazu Marquardt 452,

1) unter Alexander Severus auf. BetreSs der

Anderungen Diocletians s. weiterhin.

zu Grunde gegangenen 2 neue (XXI und XXII). 10 Dafi die Legion 5—6000 Mann stark war,

Mommsen Res gestae d. Aug. 73. Ch. Robert
Sur les legions d'Auguste, Comptes rendus 1868,

93__107, vgl. Mel. d'arch. et d'hist. 1875, 37—56.
.EinebestimmtereAngabe uber die Yerteilung haben

wir erst aus dem J. 28 n. Chr. in einer Liste bei

Tac. ann. IV 5, vgl. Marquardt 446ff. 453ff.:

in Germania inferior: Legio I Gcrmanica, Y
Alaudae, XX Valeria Yictrix. XXI Rapax;

in Germania superior : Legio II Augusta, XITI

jede gegliedert in 10 Cohorten und 60 Centurien,

wird fur spiiter iiberliefert, Hyg. 1. 2. Hist. Aug.
Alex. 50, 5. Yeget. I 17. II 2. Serv. Aen. YH
274. Marquardt 455, 6. Mommsen Arch.-

epigr. Mitt. VII 188; Ephem. epigr. IV p. 226ff.

DaB der Bestand im ganzen und die Zahl der

Centurien bei einzelneu Cohorten nicht immer
gleich hoch war, ist hier nicht naher auseinander-

zusetzen. S. d. Art. Legio. Angegliedert waren

Gemina, XIV Gemina Martia Yictrix, XYI 20 nun 120 Reiter, Joseph, bell. Iud III 120, ob in

(ohne jSTamen);

in Spanien: Legio IV Macedonica, VI Yictrix,

X Gemina;
in Africa: Legio III Augusta und IX Hispana

(voriibergehend)

;

in Agypten ; Legio III Cyrenaica, XXII Deio-

tariana

;

in Syrien: Legio III Gallica^ VI Perrata, X
Fretensis, XII Fulminata

;

vier Turmen, Veget. II 6, unter Decurionen, ist

vollig fraglich; Mommsen zu CIL III 7449.

Cagnat L'arme'e 201. v. Domaszewski Verb,

der 42. Philol.-Vers. 339 und die ErSrterungen

v. Premer steins zu dem Pap. Genav. lat. I

(Nicole-Morel Arch. mil. du I*n siecle) in Beitr.

zur alten Gesch. Ill 26ff. Nissen Bonn. Jahrb.

Heft 111/12 S. 26ft'.

Hier sind die texilla veteranorum anzureihen.

in Pannonien: Legio VIII Augusta, XV Apol- 30 Die Verordnung des Augustus, Legionarc nach

linaris

;

in Dalmatien: Legio VII (spater Claudia), XI
(spater Claudia)

;

in Moesien: Legio V Macedonica, IV Scythica.

Ygl. die weiterhin gegebenen Nachweise.

Unter diesen 25 Legionen fehlen die Nummern
17, 18, 19, die der in der Varusschlacht ver-

nichteten. Vcrschiebungen unter diesen Truppen
vvahrend der ersten Kaiserzeit notiert Schiller

zwanzigj ahrigerDienstzoit ganz zuentlassen, wurde
nicht oft befolgt, da man Wert auf gediente Mann-
schaften legte und wohl auch die den verab-

schiedeten Soldaten zu spendenden Geldsummen
im neuerrichteten aerarium military (s. d.) nicht

immer zur Hand hatte. Pormell wurden solche zwar
vomLegionsdienstbefreit (exauctorari), aber unter

einem eigenen vexittutn (vgl. v. Domaszewski
Die Fahnen im rom. Heere 25ff.) als Elitekor|)S

Kcro 403—407. Die wichtigsten Veranderungen 40 (vgl. auch den Art. Evocati) vereinigt Ephem,
im Bcstande sind in Kiirze folgende (Mar-
quardt 448ff. Schiller in I. Miillers Hand-
buch II 2 238. Cagnat, Art, Legio bei Da-
remberg-Saglio Diet. Ill 1072ff.). ^ Clau-

dius errichtete zwei neue Legionen, die XY Pri-

migenia und XXII Primigenia, wohl durch Tei-

lung der betrefl'enden vorhandenen, Nero die I Ita^

lica'{Dio LV 24), Galba die I Adiutrix und die

VII (spater Gemina) in Spanien. Vespasian hatte

epigr. IV p. 370. CIL III 2817. 4858. V 4903 u. o.

Tac. ann. 1 1 7. 26. 39. Marquardt 461 hat darauf

aufmerksam gemacht, daB dieser Name eine allge-

meine Bedeutung hat, denn jedes Detachement
irgend einer Truppe, wenn es in der Schlacht, auf

dem Marsche oder sonst ein eigenes Kommando
bildet, hat sein vexillum und heifit so oder vexU-

latio, s. d. Vexilla von Legionen bekominen be-

.timmte Auftriige, wie Bauten zu errichten (Tac,

also 30 Legionen, eine Tabelle derselben gibt 50 aim. 1 20. CIL III 1979. 1980.3200. 10230. Ephem.
nach den Angaben in Tacitus Historien Borghesi
Oeuvr. IV 240. Yon diesen verschwinden die

I Germaniea, IS Macedonica. XVI. vielleicht auch
die Y Alaudae (oder erst unter Domitian), Ve-

spasian errichtet statt dessen die II Adiutrix,

IV Flavia, XYI Flavia Firma, Domitian fiir die

V Alaudae die I Minervia. Unter Traian werden
als neue verzeichnet die II Traiana und XXX
LTpia Yictrix, vielleicht hat er die Nummern XV
und XXII zu einer Legion verschmolzen oder 60
die XXII Deiotariana verabscbiedet landers v. Do-
mas z e wski Westd. Ztschr. XIV 1895, 25). In Marc
Aurels Zeit sind an Stelle der aufgelfisten IX
Hispana und XXI Rapax die H Pia und III Con-
cordia (Italicae) formiert worden. Diese 30 Legio-

nen zahlt auch das Verzeichnis CIL YI 3492 a. b

auf, vgl. Borghes-i Oeuvr. IV 259ff. Eine tat-

aachliche Verraehrung der Armee fand erst durch

epigr. V 15). entferntere Posten zu decken (Tac.

Agr. IS) oder in Kriegen andere Truppen zu

verstiirken (Joseph, bell. Iud. VI 236. Tac. ann.

XIV 38); es konnen auch Vexillationen verschie-

dener Legionen einer Provinz vereinigt (Tac. ann.

IV 73; hist. II 89. 100. Ill 22. CIL II 3272.

Ill 1980. X 5829), vexilla\on auxilia und equites

gebildet werden, CIL III 2012. 3201. 2745. V
7896. Ephem. epigr. IV 350.

Naturlieh waren diese vexillatioms verschieden

grofl— mehrfach werden vexiUa legi-onutn von 1000
oder einigen 1000 Mann envahnt, CIL VIII 2482.

X 5829. Tac. ann. I 49. XIII 38. XIV 26. XV 10;

hist. II 57. 83. Joseph, bell. Iud. V 44 — und
demgemafi von Offizieren verschiedenen Ranges
befehligt, vom praepositus, Legionstribun, Legaten
und spater auch vom dux. Nachweise gibt Mar-
quardt 466, vgl. v. Domaszewski a. a. O. 24.
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2. Auxilia (s. oben Bd. II S. 2620). Sie um-
fassen die Kontingente der durch den Reichsver-

band in ein dauerndes Schutzverhaltnis gestellten

Untettanengemeinden. Mommsen Henn. XIX 1.

Das Fufivolk ist gegliedert in Cohorten zu 500
Mann {coh. quingenariae) in 6 Centurien odcr

zu 1000 Mann (coh. miliariae) in 10 Centurien,

cbenso die Reiterei in alae quingenariae, 16

Turmen von je 80 Mann, zusamrnen 480, oder in

d) Von den fremden Truppen der Garnisoi*

sind die Batavi (Gernumi) oben Bd. HI S. 120,.

die equites singulares oben Bd. VI S. 312ff. be-

sprochen, Der mvmerus der frummtarn (s. d.),

die zunachst doch wohl bei der Verproviantie-

rung des Heeres tatig w.iren, dann als Kuriere-

mid Geheimpolizisten dienten, war in Rom in den

castra peregrina (peregrinorum) am Caelius in

der Nahe von S. Maria in Navicella kaserniert;

alae miliariae, 24 Turmen zu je 40 Mann, also 10 andere Abteilungen finden sich in Ostia, an der
/1rt/\ T\.' . _ _ 7. J. _ _ .. "i—J^-. "U^^J-^l nm-m.n. "Pi-iR 17 Jo. A^^tT, -1*1 "Dll+ Artll « Y1 A -fJ\V *1 1 1 JlTV* 1T1 /tail T^frt^J-I Y* _
960. Die cokortes equitatae bestehen aus Fufi-

volk und Reiterei, und zwar die coh. miliaria

equitata aus 10 Turmen Reiterei zu je 24 Mann und

10 Centurien Fufivolk zu 76 Mann, die oolwrs quin-

genaria equitata aus 6 Turmen zu 20 Mann und

6 Centurien zu 60 Mann. Sine Liste der alae, die

sich nach den Stammen ihres Rekrutierungsbe-

zirks, nach der Provinz ihrer Garnison, nach Offi-

zieren, Kaisern, Merkmalen der Bewaffnung oder

Auszeichnungen benennen, hat Cichorius oben 20 und Festungskrieg.

Via Appia, in Puteoli und vor allem in den Provin-

zen. Marquardt 491ff. Cagnat bei Darem-
berg-Saglio Diet. II 1348. 0. Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 12. 22. Ein Kom-
mando Flottensoldaten (class iarii) lag sehon unter

Claudius in Rom, Joseph, ant. Iud. XIX 253.

4. Die Flotte. S. oben Bd. Ill S. 2632ff.

Bd. V S. 628.

5. Das Handwerkerkorps. S. d. Art. Fabri

Bd. I S. 1224—1270 fur die Zeit bis auf Dio-

cletian gegeben, eine ebensolche der in ahnlicher

Weise benannten Cohorten oben Bd. IV S. 231

—356. Ihre Zahl genau zu bestimmen ist un-

moglich; die gleichartigen Cohorten und alae

innerhalb des e. zahlen fortlaufend, vgl. v. Do-

mas zewski oben Bd. II S. 2621, der auch auf

die hunte Misehung von Truppenteilen in den

Provinzialheeren hinweist. Uber die Befehlshaber

6, Kleinere Truppenteile in den Provinzen. In

den provinciae inermes (Tac. hist. I 11. II

81. 83. Ill 5), d. h. den nicht durch Legions-

besatzung gedeckten Provinzen (vgl. Jung Ztschr.

f. Osterr. Gymn. XXV 1874. 668-696), war

dem Statthalter eine kleine Truppenmacht zur

Anfrechterhaltung der Ordnung gegeben, so den

Pmconsuln der senatorisehen Provinzen (Dig.

I 16, 4, 1. 7, 1), in Africa befehligte er sogar

der Cohorten oben Bd. IV S. 235, Dienstzeit 30 in der crsten Kaiserzeit eine Legion (Momm sen
_ -^ ^^^ T71 . 1. * Tir« F. Q £} \7 *t. T OA\ llln».nnni.«;

l +
Bd. V S. 625.

Die cohortes Italicae eiviuni Romanorum to-

luntariorum (andere Bezeichnungcn bei Mar-
quardt 467) sind Freiwillige, die sich zum Dienst

in den Cohorten anwerben lieBen, seit in Itahen

nicht mehr fur die Legionen ausgehoben ward,

sondern nnr fur die in Rom stehenden Truppen.

Der Dienst war nach Vegetius II 3 in diesen Co-

horten leichter, in denen spater aber auch Pere-

Ephem. epigr. IV p. 536. V p. 120). Marquardt
535 gibt weitere Nachweise auch sonst von Gar-

nisonen in einigen kaiserlichen (die coh. X/IJ

urkana in Lugudnnum. CIL XIII p. 250, in Dal-

matien OIL III p. 282, Pontus Tac. hist. Ill 47)

und in alien procuratorischen Provinzen. Mit Ab-

sicht waren diese Abteilungen gering an Zahl. Hier-

her sind zu zahlen — Mommsen Henn. XXII 556

mochte sievon den auxtiia legionum nicht trennen -

grine dienen konnten (CIL III p. 859), und selbst 40 die cokortes let II orae manhmae in der larra-

betreffs der Lange der Dienstzeit, 25 Jahre, war

kein Unterschied von den ubrigen auxilia. Wir

kennen 32, vielleicht 33 (CIL III 320. Cicho-

rius oben Bd. IV S. 356) solcher Cohorten. DaB
es auch entsprechende freiwillige Reiterabteilungen

von Italikern gegeben hat. ist nicht ansgemacht,

die alae civium Romanorum CIL III p. S54.

855. 862. 868 sind noch unklar.

3. Kaiserliche Leibgarde und Garnison der

conensis, die unter Praefecten die Kiiste gegen

Seerauber schutzen sollen (CIL II p. 1124), die

cohors maritima in Baetica. von eincm fribunus

mililum befehligt, mit dem gleichen Auftrage.

Dagegen ist das stadtische Notstandskom-

mando, Vie Mommsen Herrn. a. a. O. scharf

betont. ebenso wie die munizipalen Aufgebote vom
Reichsbeerwesen zu trennen. Fur den Fall ernsterer

Kuhestorung seheinen die Gemeinden das Recht

Hauptstadt. a) Praetoriancr. S. d. Art. Pme-50und die Pflicht der Wehr gehabtzu haben, wie

tori a coh or s und meine Ausfuhrungen oben

Bd. V S. G25ff.

bj Cohorts urbanae, deren Zahl verschieden

hoch, seit Vespasian vier betrug, je 1000 Mann
unter dem Kommando von Tribunen, kaserniert

auf dem Forum suarium unter dem Oberbefehl

des Praefeetus iirbi. S. d. Art. Uibana cohors

und oben Bd. V S. 628. — Statores Augusti (s.

d. Art.) CIL VI p. 7 4 Off., deren numerus in Cen-

dies fur die Colonia Iulia Genetiva in Baetica

feststeht, denn nach dem Stadtrecht sollen die

Decurionen befugt sein. Befestigungen zu er-

richten und dazu alle Einwohner heranzuziehen,

ferner mit den Burgern den Feinden entgegen-

zutreten unter dem Oberbefehl eines Duumvir

oder eines von dieseni ernannten praefecttis, dessen

Befugnisse denen des tribumis milttum gleich-

stehen. Lex col. Genet. Jul. c. 103. Bekannt

turien geteilt war OIL VI 1009.2949. 2952-2955; 60 ist die Selbstwehr der Colonia Agnppinensis mi

im Range. VI 1009. 395. 5646, zwischen diesen J. 70, Tac. hist IV 68-65; das
i

von Iovian im

nrr1 f1pn
6

J. 363 preisgegebene Nisibis verteidigt sich alleinuna uen i._ ^>__5, „ .„„ vw a o t„ t,„

c) Vigiles. Uber diese Schutztruppe und 1-euer-

wehr von 7 Cohorten zu 1000 Mann, die in je

zwei Regionen den Wachdienst hatten, befehligt

von dem Praefeetus vigilum, 7 Tribunen und 49

Centurionen, s. d. Art. Vigiles und oben Bd. V
S. 628.

gegen die Partner, Ammian. XXV 9, 2. In be-

drohten Grenzbezirken bildete sich wohl eine Art

stebender Bnrgerwehr heraus. Die Helvetier

roufiten in der ersten Kaiserzeit mit eigenen Sol-

daten ihr Gebiet sehirmen (Tac. hist 1 67. Momm-
sen Schweiz in rOm. Zeit 21. O. Hirschfeld

10

•Call. Stud. I 43, 3), und auch die hastiferi in

Vienna, CIL XII 1814, in CoTn, Korr.-Blatt d.

Westd. Ztschr. XIV (1895) 87, wie die der a-

vitas Mattiaeorum bekannt aus den Inschnften

-der J. 236 (Bram bach 1336) und 224 (Korr.-Bl.

der Westd. Ztschr. 1887, 180), mfisseii als Land-

wehr der Gemeinde angesehen werden, Mommsen
Henn XXII 557, und nicht mit Maue Vereine

der fabri usw. 31; Korr.-Blatt a. a. 0. 144tT. als

sakrales Kollegium. _
Noch weniger darf der mumzipale bicnerneits-

dienst (O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1891,

845ff.) in eine Betrachtung des Heerwcsens hinein-

gezogen werden. Vgl. im ubrigen zu diesem Ah-

lehnitt Cagnat De municipalibus et provincia-

libus militiis in imp. Rom., Paris 1880. A. Stam-

pers Les milices locales de 1'empire rom., Le

ilusee Beige VII 198ff. 30 Iff. IX 50ff.

Nicht zur Reichsarmee gehoren die P r o v i n

-

z i a 1m i 1 i z e n , die Arrian exta^is 7 als ovji- 20

jwa/t«oV, Hygin als syvimaeharii von den aitxiha

unterscheidet; sie wurden zunachst nur innerhalb

ihres Landes verwendet. seit Mittc des 2. Jhdts.

(CIL VIII 2728) auch anfierhalb, wie sie denn

uberhaupt immer mehr den Auxilien sich nahern.

Das Wesen dieser Truppen hat Mommsen zu-

erst Henn. XIX 219tf. XXII 547ff. klargelegt und

XXII 548—551 eine grofte Zahl derselben verzeich-

net. Vielfach werden sie nationes (Hygin. 29) oder

numerus (s. den Art.) genamvt; dies Wort, das 30

seit dem Ende des 1. Jhdts. als allgemeine Be-

nennung fur jede Truppenabteilnng gebraucht

wird, die unter einheitlichem Oberbefehl eines

Offmers steht (Mommsen Henn. XIX 220), dient

spater zur Bezeichnung einer Abteilung, die weder

Legion, noch Ala, nochCohorte ist; inschriftlich zu-

erst CIL II 1 180 vor der Zeit des Marcus und Verus,

vgl. VIII 9358. XI 393. Sonst nennen sich diese

Truppen nach den einzelnen VSlkersehaften. Solche

Truppen finden sich nicht iiberall, nach jener Liste 40

sindsieinSpanien,Britannien,Gallien,Alpesmai'iti-

mae, Eactien und der Vallis Poenina, Noricum, Pati-

nonien, Dacien, Kappadokien, Syrien, Mauretanien

naclizuweisen, in Landern, wo die einheimischen

Vfilker selbst mit zur Gvenzverteidigung aufge-

rufen werden mufiten. Die numeri bestehen aus

Fuftvolk und Reiterei. sind 300—900 Mann stark

(Mommsen Henn. XIX 228. XXII 554) und

werden von praepositi oder praefecti (seiten tri-

buni), die der Statthalter ernennt, befehligt. Im 50

Rang stehen sie alien Reichstruppen nach.

Uber die eunei s. o. Bd. IV S. 1756ff. Von

den in Clientelstaaten unter Cnistanden vorge-

nommenen Aushehungen handelt Bohn Qua^con-

dicione iuris reges socii pop. Rom. fuerint 73.

Die Besatzung der Provinzen wird des 6 ftern

als e. derselben zusammengefatit, so z. B. exfer-

eitus Afrijcae CIL V 531, e. qui est in Africa

XI 5211 = Wilmanns 1149, e. Africanus XI

3718. Cagnat L'armee 93. zu e. Africus et Q0

Mauretanicus in der Veliusinschrift aus Baalbek

vgl. Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. 1903, 822.

Ritterling Osterr. Jahresh. VII BeibL 28; e.

Arabicus CIL LTI 93; e. Britannicus VI 3358:

«. CappadocicusCoh en Monn. imp. 112 153 nr.553;

<e. provinciae Dalmatiae CIL X 3870; e. Ger-

maniae inferioris XII 1354 . B r amb a ch CI Rh.

53. 60. 128. 223 u. 0. Ritterling und Riese

Korrespondenzblatt der Westd. Ztschr. 1902, 111.

154 Bonner Jahrb. 1898, 112; e. Germamae
superioris CIL XII 113. 3181; e. in Germama
superiore tendens XIV 3610; e. qui [est in Germ,

sup 1 XI 5271 = Wilmanns 1142; e. Gerfma-

nfcus] inf. Westd. Ztschr. 1897, 370ff.
;
vgl. O.

Hirschfeld in Comm. Mommsemanae 437; e.

I)(aciae) P(orolissensis) III 8063; e. IllyrieusClL

II 4114. HI 7267; e. von Mauretania Tingitana

VIII 9990; e. Mauretanicus Cohen Monn. imp.

II 156, 575f.; e. Mysiccus CIL VI 1450, vgl. XII

1358 (XIV 3608); e. Pannoniae inferior™ III

3749. 10 659. 13 393; c. Baetieus V 7717. 8660.

XIV 2287; e. Syriacus Arch.-ep. Mitt. 1895, 218.

CIL HI 13 483 a. Vgl, noch zu diesen Bezeich-

nnngen CIL II 1086. Ill 13 439. 14 147&. V
7567. VII 498. IX 335 und die zahlreichen Nach-

weise bei Cohen II 153ff. v. Domaszewski i\
T

.

Heidelberger Jahrb. IV 184; Westd. Ztschr. XIV 5.

Die Zusammenaetzung der einzelnen Armeen

ist natiirlich im Laufe der Zeit eine verschiedene

gewesen und kann hier nicht Provinz fur Pro-

vinz erlautert werden. Im CIL ist in den Einlei-

tungen vor den Inschriften der Provinzen auch

dariiber gehandelt. Wichtiges Material bieten

aufier den zerstreuten Nachrichten namentlich

die Militardiplome , deren Angaben Mommsen
CIL III p. 2016—2023 verzeichnet, fiir die Trup-

pen aufier den Legionen, vgl. auch betreffs der

auxilia und ihres Verhaltnisses zur Heimat seine

Bemerkungen Henn. XIX 213—219. Urn ein

ungefahres Bild zu geben, verweise ich auf die

von Cagnat bei Daremberg-Saglio Diet. II

916ff. fiir bestimmte Jahre auf Grund der den

Hilfsvolkern bei der Entlassung ausgestellten Di-

plome entworfene Liste, die ich nach der letzten

Sammlung derselben CIL III p. 1955ff. ergiinze.

Es lagen danach in

Britannien : 3 Legionen und im J. 1 24 (Dipl. XXX
p. 873 = XLIII p. 1976) 6 Alae, 21 Cohor-

ten, vgl. 0. Bd. Ill S. 878. Dipl. XXIX p. 1969

im J. 98 (3 Alae und 6 Cohorten) und Hiibner

Herm. XVI 515ff.;

Cappadocien: im J. 135 nach Arrians sxiafa

2 Legionen, 5 Alae, 13 (?) Cohorten, vgl. Rit-

terling Wien. Stud. XXIV 359—372;

Dacia inferior: 1 Legion und im J. 157 (Dipl. XL
p 882 = LXVI p. 1989) 3 Alae, 10 Cohorten,

vgl". Dipl. XXXIII p. 876 = XLVI p. 1977

im J. 129: 1 Ala, 4 Cohorten;

Dacia superior: 1 Legion'und im J. 158 (Dipl.

LXVII p. 1989) 3 Alae. 3 Cohorten, 0. Bd. IV

S. 1970ff.;

Dalmatien: im J. 93 (CIL III p. 859) 2 Cohorten;

Agypten: unter Augustus 3 Legionen, 3 Alae.

9 Cohorten, Strab. XVII 797: unter Tibe-

riu^ 2 Legionen, Tac. ami. IV 5. Marquardt
I 442. Mommsen zu CIL III 6627. 6809;

ebenso unter Nero und Titus. Joseph, bell.

Iud II 494. IV 606. unter Traian, vgl.

Wilcken Hermes XXXVII 87, also nicht

vielleicht schon seit Domitian, 1 Legion (missio

von Veteranen aus 7 Cohorten der Legio II

Trai., CIL III 6580 im J. 194). P. M. Meyer
Heerwesen 14Sn\ Lesquier Rev. de phiL

XXVIII Iff.;

German ia superior: im J. 116 (Dipl. XXVII p. 870

= XL p. 1976. XXVIII p. 871 = XLI p. 1976)



2 Legionen und 2 Alae, 17 Cohorten, vgl. Dipl.
XXI p. 1965 im J. 90: 4 Alae, 14 Cohorten;
Dipl. L p. 1979 im J. 134: 1 Ala, 15 Cohor-
ten; vgl. Ritterling Korresp.-Bl. d. Westd.
Ztschr. XVI (1897) 236ff.

;

Judaea: 2 Legionen und im J. 86 (Dipl. XIV
p. 857 = XIX p. 1964) 2 Alae, 4 Cohorten;
uber die Besatzung in der procuratorischen

Wandlung der Zustande. Zwar wird von Augustus,,
dessen militarische , dem Inhalt nach uns unbe-
kannte, eonstitidiones Vegetius I 8' zitiert, be-

hauptet, daB er auch hier mit Reformen einsetzte,.

um die Grundsatze der Alten zur Geltung zu
bringen (Suet. Aug. 24: in re militari et com-
muiavit multa et instituit, atque etiam ad anti-
quum morem nonnulla revocavit. diseiplinam

frovinz Hirschfeld Verwaltungabeamte 395 ; severissime rexit; vgl. 89), aber schon die Sol-
Moesia inferior: fiber die Truppenmassen unter- 10 dafcenmeutereien am Rhein und an der Donau

I
richten 6 Diplome aus den J. 99, 105, 112, unmittelbar nach seinem Ableben (Tac. ann.

i
3
i;. T\

3
T
8

'

Dipl XXX p -
197 °* XXXI P" 197L 16-30

-
31-45

-
Di0 Lvn 4ff- Veil. II 125, 1-;

XXXIII p. 1972. XXXVm p. 1974. XLVIII
p. 1979, das von Bormann Osterr. Jahresh.
Ill 11 IF. 18f. unter Vergleichung mit den
friiher bekannten veroffentlichte vom 28. Fe-

5}
zeugen von arger Disziplinlosigkeit ganz nach
den iiblen Beispielen in den Biirgerkriegen der
Rcpublik ; nach Tac. ann. II 55 fOrdert Piso diese
in eigennutziger Weise. Die Klagen fiber zu
lange Dienstzeit (tricetia aut quadragena stipen-
dia, s. o. betreffs der vexffia veteranorum), den
geringen Sold, geschmalert durch Abztige fur

Teilung der Provinz werden im Dip! XIV 20 Kleidung, Waffen, Zelte, uber korperliche Mifi-
p. 1960 yom J. 82_erwahnt: 5 Alae, 9 Co- handlungen durch die Centurionen waren nicht

bruar 138. Zuerst stehen hier anfier 2 (3 von
101—167) Legionen 6 Alae, 13 Cohorten, die
Zahl der letztera wird dann reduziert. Vor

horten. B. Filow Die Legionen der Provinz
Moesia, Klio Beiheft VI (1906). fiber die
Garnison auf der Krim Rostowzew Beitr. zur
alten Gesch. II 80ft'.

Moesia superior: 2 Legionen, zu einer im J. 93
(Bormann Osterr. Jahresh. I 171ff.): 3 Alae,
9 Cohorten;

Noricum: im J. 153 (Dipl. LXIV p. 1988) 4

LXIX p. 1990 = Ephem. epigr. II p. 453.
XLVI p. 8S8 = LXXIV p. 1992. CIL VI
3492) aufier 1 Legion 5 Alae, 13 Cohorten;
vgl. Dipl. XXXtX p. 1975 im J. 114: 2 Alae,
6 Cohorten

;

Pannonia superior: 3 Legionen und im J. 154
(Dipl. XXXIX p. 881 = LXV p. 1988) 5 Alae,

unberechtigt gewesen. Solche Beschwerden wieder-
holen sich auch spater (Tac. ann. XIII 35; vgl.

XVI 13), und die Inscliriften geben mehrfach Be-
lege fur eine Dienstzeit iiber 30 Jahre hinaus,

Marquardt 543. Gar mancher erlebte nicht di&
fiir die Entlassung verheifienen Belohnungen..
Andererseits waren aber auch die Ausgehobenen
teilweise minderwertig, Plin. n. h. VII 149:

Tac.

klagten

ge Ausbil-
dung der Soldaten — Tacitus lafit anch hier nicht
berechtigte Klagen uber die zu lange Friedenszeit
hindurchklingen - -, Corbulo suchte bei den Le-
gionen in German ien und im Osten mit unnach-
sichtiger Strenge die Manneszucht wiederherzu-
stellen und mit gutem Beispiel vorangchend die

Truppen kriegsmafiig zu uben, denn : satis constiiit

im J. 149: 4 Alae, 7 Cohorten. Vor der
Teilung erwahnt Diplom XVI p. 1963 im
J. 84 5 Alae, 13 Cohorten; zum Heerwesen
in den Donauprovinzen iiberhaupt vgl. Jung
Rom. Landschaften 340ff.;

Raetien: im J. 108 (DipL XXIV p. 866 1058
= XXXV p. 1972) 4 Alae, 11 Cohorten, vgl.

nitidi et quaesluosi, militia per oppida explefa,

Tac. ann. XIII 35, vgl. 36. XI 18. Mommsen R.
G. V 398. Die Lust am Kriegsdienst war bei der

Jugend der vornelmiern Stande gering. Seeck
Untergang II 26. 469ff. zeigt an einem erheb-

lichen statistischen Material, wie wenig der sena-

torische Nachwuchs geneigt war, das Kriegshand-
Dipl. LXXIII p. 1991 im J. 166: 3 Alae, 50 werk von Anfang an zu lernen; dekorativ Dienst
13 Cohorten und (seit Marc Aurel) 1 Legion. zu tun, war bequemer (s. u.). Griinde. sich zu: Aurel) 1 Legion.

Alpendistrikte, vgl. Hirschfeld a. a. O. 394;
Sardinien: im J. 96 (Dipl. XVIII p. 861 =
XXVI p. 1967) 2 Cohorten, vgl. DipL XX
p. 1964 im J. 88. CIL X p. 777. Betreffs

Corsica vgl. Hirschfeld a. a. O. 394;
Syrien: im J. 162 (vgl. CIL III 600 und das

Diplom vom J. 157, Bormann Osterr. Jahresh.

ni 21) 5 Alae, 16 Cohorten.

bequemer (s

drucken, lietien sich leicht finden, Seneca ad Marc,
de cons. 24, 1. Man darf jedoch diese einzelnen

Stellen nicht kurzweg verallgemeinern — dieKriegs-
geschichte des ersten Jahrhunderts weist manche
tapfere Tat auf— , nicht gerechnet Ubertreibungen
wie die Tac. ann. XIV 37 erzahlten Vorgange.

Ungleich verhangnisvoller ist es gewesen, daft
bei den Truppen des stehenden Heeres sich ein

Uber die Armeen in Africa, Namidien und beiden 60 Korpsgeist herausbilden nmfjte , der bald dem
Mauretanien siehe CIL VIII p. XlXff. Hirsch-
feld a. a. O. 392 and das grundliche Werk von

C agnat L'arme'e d'Aflriqae.

Ober die Dislazierang der Flotte s. den Art
Classis.

Innere Entwicklun^ des Heereswesens
inder Kaiaerzeit. MannigfaeheBerichtezengen
von der nach so raanchen Seiten bedenklichen

Throne selbst gefahrlich ward und oft zur Sabelherr-
schaftfuhrte. DiePronunciamentos desSchreckens-
jahres 68^ sind ein Vorspiel der Ereignisse vom
Ende des 2. Jhdts. ab. Der tyrannische Einflufi
der Praetorianer hatte, letzthin nnter Nero, ge-
lehrt. wie eine geringe Truppenmacht die Ent-
Bcheidung aber das Zepter in der Hand hielt,
die Provinzialarmeen legten ebenfalls ihr Schwert

in die Wagschale. Das harte Urteil Mommsens
E. G. V 129 fiber die grauenhafte Zerriittung des

Staats- und Heerwesens, welche Kampfe wie die

bei Novaesium und Betriacum grell beleuchten, ist

nicht ubertrieben. Tacitus diisteres Gemalde der

Ereignisse bei und nach dem Sturz der iulisch-

claudischen Dynastie l&flt uns tiefe Blicke tun

in den Widerstre it der Legionen, scharf tntt der

Gegensatz zwischen Ostcn und Westen, zwischen

Legionaren und awxilia, so Tac. hist. II 66. 68f.

u. 0-, heraus.

Spartian. Hist. Aug. Hadr. 10, 3, tadelt die

Kaiser seit Augustus, well sie schuld an dem

Niedergange der diseiplina miUtaris gewesen, mit

Ausnahme Traians, dessen Reformarbeit Hadrian

ia miterlebt, vielleicht -geteilt hatte. Nissen,

Bonner Jahrb. Heft 111/12 S. 86ff., setztan den

Umbauteu des Lagers von Novaesium auseinander,

wie die Neigung zu bequemer Ansstattung in der

letzten Zeit des 1. Jhdts. uberhand nahm. Traian

(s. d.). den Pl™ ius eP- ad Trai - 29 conditorem

disc/plinae militaris firmatoremque nemit (vgl.

Paneg. 13—15. Fronto pr. hist. p. 265 N.), hat

- mit rilcksichtsloser Strenge versucht, zumichst der

Garde, deren tbermut im 1. Jhdt. den Kaiser-

thron bedroht, wieder Gehorsam aufzuzwingen

(Dio LXVIII 5, 4), die Soldaten an Zucht zu ge-

wfihnen, Ordnung im Lager zu schaffen und will-

kiirliche Bcfreiungen vom Dienste abzustellen,

Dig. XLIX 16, 4, 1. 5. 12. Hadrian folgte dessen

Buhner) ; Munzen und Inschriftcn mit diseiplina

{discipulina) Eckhel VII 503. CIL VII 896.

VIII 9832. 10 657. Die Berichte iiber seine Eeor-

ganisationstatigkeit bei Cass. Dio LXIX 9 und

Hist. Aug. Hadr. 10 hat Plew Quellenunt. zur

Gesch. Hadrians 61ff. (o. Bd. I S. 518) kritisch er-

ortert; vgl. W. Schurz Die Milit&rreorganisation

Hadrians, Progr. Munchcn-Gladbach 1897. 1898

(s. u.j. Es gait, die in Kost, Kleidung^Wohnung
verweichlichten (l; af}Qorigav ExSt/jry/uera) Mann-

Bchaften und Ofnziere wieder an alte Zucht und

Einfachheit zu gewohnen, dann aber auch die

Bestechlichkeit der Vorgesetzten , die durch un-

gevechtfertigte Mildc nach dem Wohhvollen der

Untergebenen strebten, zu bekampfen und durch

grundliche Anordnungen iiber straffe Ausbildung

der Truppen auf dem Exerzierplatze, in anstrengen-

den Marschen mit Gepack. in Feld- und Wach-

dienst an Strapazen und Disziplin zu gewCShnen.

Xach Hist. Aug. Hadr. 10, 8 erlieti er Vorschrif-

ten, von welchem Alter an und wie lange die Ver-

pflichtung zum Frontdienst wiibrte {de militnm

etiam mtatibus iudicabat, ne quis aut minor

quam virtus poscerct aut ntaior quam pateretur

humanitas in eastris contra morem veterem

versaretur, agebatqiw, ut sibi semper noti essent

et toritm numerous sciretur). die Listen dieser

also sorgfaltig gefiihrt wiirden. Die Beforderung

sollte nicht mehr nach Gunst erfolgen, sondern

lediglich nach dem Grade der kerperlichen Tiich-

tigkeit und der militarischen Kenntnisse (ebd.

10, 3. 6: mm tribunos fion favor militnm sed

iustitia commendaret . . ., nulli vitem nisi ro-

busto et bonae famae daret nee tribunum nisi

plena barba faceret aut eius aetatis, quae pru-

dentia et annis tribunatus robur impleret). In-

soweit hat Hadrian auf altere Vors«hriften zu-

ruckgegriffen , er wird das Werk Catos de re

militari, den er auch sonst sehr schatzte, vor

Augen gehabt, wie Plew 81 in gelungener Weise

zeigt, und die Winke Frontins, des bedeutenden

MilitarschriftsteUers unter Traian, beachtet haben.

Welche selbstandigen grundlegenden neuen Ord-

nungen aber seine constitutiones (Veget. I 8) ent-

halten haben mogen, lafit sich nicht feststellen.

S. Dehner Hadriani reliquiae, Diss. Bonn. 1883,

26ff. und Plew 67 haben gezeigt, daB die von

10 Vegetius II 6 crwahnte antiqua ordinatio legio-

nis, die Vermehrung der equites legionis von 120

auf 726 nicht, wie J. W. Foerstcr De fide Flavii

Vegetii 10 meinte, eine Neuerung Hadrians war.

Aus der von Dehner und Plew 7 Iff. vorgenom-

menen Vergleichung von Arrians xiyv^ taxxtx^

g3_44 mit der kritischen Ansprache des Kaisers

an die 3. Legion in Lambaesis, CIL VIII 2532

- 18042 (s. u.) im J. 123, auf deren Ergebnisse

im einzelnen ich verweiscn mufi, geht hervor, dafi

20 seine Neuerungen nur technische Anderungen im

Exerzicren, namentlich inAnpassungen der Ubungen

an die Eampfesartcn der Barbaren bestanden haben

mOgen, Dio LXIX 9, 4-6.
Gleichwohl ist, wie Plew 85 mit vollem Eecht

gegen das absprechende Urteil von Kochly und

Riistow Griech. Kriegsschriftsteller II 1, 83, be-

tont, Hadrians Reformarbeit nichtgering gewesen,

denn er hat als armorum periiissimus et rei

militaris sckntissimus, Hist. Aug. Hadr. 14, 10,

30 planmafiig nach bewahrten alten Vorschriften,

aber unter Berucksichtigung der veranderten Ver-

haltnisse fiir die Schlagfertigkeit des Heeres Sorge

getragen (pacisque magis quam belli cupidus

militem quasi bellum immineret exercuit, ebd.

10, 2; dies kriegsm&fiige Manovrieren erkennt

auch Arrian an, 42: xavrrjv syto {xdllov
Jj

ttva

ukfojv sarjvsaa <bz 71065 ah)dsmv tan' TiolsfAixoiy

EQya>v t)aHt]jii£vrjv. 44) und propter curam exerei-

tus (Hist. Aug. Hadr. 21, 9) um die Zukunft des

40Reiehes grofie Verdienste sich erworben.

Die Armee hat sich dann als tuchtig^ genug

erwiesen , trotz besonders ungiinstiger Verhalt-

nisse, den grotien germaniachen Angriff unter

Marc Aurel abzuschlagen. Die Erhebung des

Avidius Cassius (s. d.) ist doch nicht blofi eine

Revolte, sondern der Versuch, hi schwerer Zeit

einen tatkraftigen Soldaten (uber seine Strenge

Hist. Aug. Avid. Cass. 3—6) an die Spitze des

Staates zu stellen. Wieder wie einst im J. 68/9

50ringen nach Commodus Tod die Legionen eifer-

siichtig um das Recht, den Thron zu besetzen,

und die unheilvolle. Macht der Praetorianer halt

den ProYinzialarmeen das Widerspiel. Die Garde

stiirzt den ihr zu sparsamen (Herodian. II 2, 5.

Iff. Dio LXXIII 8. 10) und zu strengen

Pertinax, dessen erste Parole: ntUitemus eine un-

willkommene Mahnung gewesen war. und erhebt

von unersattlieher Habgier getrieben (Herodian. II

6. 14) gegen hohen Lohn den unfahigen Iulianus,

60 Hist. Aug. Did. Iul. 3. Dio LXXIII 11. Aus

dem Biirgerkriege geht. gestfltzt auf die milita-

risch tiichtigsten Truppen. die Donauarmeen, Sep-

timius Severus hervor, der den Soldaten weites

Entgegenkommen bewiesen hat. Ein so ausge-

zeichneter Offizier und scharfblickender strenger

Herrscher wird nicht ohne triftigen Grund sich

dazu entschlossen haben. Macrinus, der ihn Heer-

verderber genannt haben soil, Dio LXXVHI 36,
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war nicht kompefcent zu solchem Urteil, denn er
selbst hat sich der harten Not der Zeit in keiner
Hinsicht gewachsen gezeigt (Herodian. V 2, 4. 6)
urid durch unmensehliche Grausamkeit (Hist. Aug.
Macr. 12. 14) schlieBlich das Heer zur Emptfrung
getrieben. Dafi Severus der Disziplizilosigkeit bei
Vorgesetzten und Gemefnen scharf entgegentrafc,
zeigt seine Ruge^an Ragonius Celsus: milites
tui vagantur, triburti medio die lavant, pro
tricliniis popinas habent, pro eubiculis meri-
toria: saltani, bibunt, cantant et mensuras con-
vwiorum vooant Mi hoc sine mensura potare.
knee, si idla vena paternae disciplinm riveret,

fierent? Hist. Aug. Nig. 3. in einem Schreiben,
das der militarischen Tiichtigkeit seines iiberwun-
denert Gegners Niger ein glanzendes Zeugnis aus-
stellt, vgl. ebd. 4. 10. Richtig ist, dafi Severus
seine Rom fremde Dynastie unumwunden auf die
Heeresmacht griindete, er ist der erste der sog.
Soldatenkaiser, deren Verdienst urn die Wahrung des
Reichs nicht bestritten werden kann. Die Mahnung
des sterbenden Fiirsten an seine Sflhne: Bereichert
die Soldaten und kiimmert euch urn niemand
weiter (Dio LXXVI 15 vgl. aber Zonar. XII 10
p. 106 D.), kennzcichnet die Lage, die jeden den
Zustand des Staates und des Imperiums niichtern
erwagenden Herrscher auf diesen Weg wies: die
Truppcn unter Bewillignng zeitgeroafier Reformen
zufrieden zu stellen. Severus praktischer Sinn
kannte keine Rucksicht auf vermrintliehe weil
jetzt veraltete Yorrechte; das zeigt die Verlegung
einer Legion in die Niihe von Rom, sowie die
Neugestaltung der Garde zu einem Elitekorps
aus alien Legionen, dessen Befehlshaber auf niili-

tarischem und zivilem Gebiete der Vizekaiser
wurde, Hirschfeld Verwaltungsbeamte 2 480.
Was Severus Anderungen ftir die Offizicrlaufbahn
bedeuteten, wird weiterhin zu sagen sein ; hier ist

nur zu erwahnen (Herodian. Ill 8, 5), dafi er den
Sold erhfihte (s. u.), den Soldaten erlaubte, einen
goldenen Ring zu tragen und mit den Frauen
zusammenzuwohnen, ywai*l ovvaxetv (s. u.), Mafi-
nahrnen, die Herodian mifibilligt: <"jtsq anavxa
acti(pQQovv7]> OToaTiojTixrjg xal rov twj tot .to'/U-

uov hoifiov t? aat srora/.ov^ d/J.dxQia evoih^eto,
ebenso wie er diesen Kaiser tadelt: xq&to$ xbstdw
ai'TfJiv y.ooo^uirr.v y.al to oxItjqov ii]q biaiT}}^ zo
re €i\i£i{Ifz .too, tovs xorov; xat evray.Tov //fr'

aldovg xooz ao/ovTag taavfTDzyz , '/Qtj^tdzo)V te

ixitH'iietr t\t.Sa$as xai tuerayaydn' e; to dftgodiawov.
Severus befreite ferner die Veteranen von person-
lichen hasten in den Gemeinden (Dig. L 5, 7)
und die Pnietorianeroffiziere von dem Zwang. ftir

Kinder ihrer Kameraden Vormund zu sein, Dig.
XXVII 1, 9. Wenn seit Caracalla (o. Bd. II

S. 2151) die Legionen. bald auch die Auxiliar-
cohorten und Aleii den Xamen des jeweiligen
Kaisers fuhren, bringt dies nur das tatsachlielie

Yerbaltnis zum aufiern Ausdruck. Die Anarchie
in der Besetzung des Thrones im 3. Jhdt. (Hist.

Aug. Sev._ Alex. M. J. Burckhardt Constantin2
12. 20ff.i ist n-esentliih durch die Armeen verschul-
det. Seit vor der Mitte des 2. Jahrhunderts
rekrutierten sich die Truppen aus dem eigenen
Beziik

; die Folge war, daii inimer mehr ebensoviele
miteinander rivalisierende Heere wie Provinzen
sich Geltung zu verschaffen suchten. Ihrer Gunst
verdankten Herrscher selbst aus niedern Standen ein

oft kurzes Glfick. Wenn Burckhardt 10 sagt,
dafi der rSmische Kaiserthron das grofie Los einer
Lotterie geworden, so mufi hinzugesetzt werden f

daB die Militarmacht den entscheidenden Einrlufi
in der Hand hielt. Man mufjte die Geschichte
dieser Zeiten vorfuhren, urn diese Satze zu er-

lautern. Ein eiserner Wille nur, wenn ihm zu
stetiger Arbeit Zeit gelassen worden ware, hatte
Ordnung schaffen konnen. Stat* dessen Schwache

10 uberall. Severus Alexander (o. Bd. II S. 25S3ff.)
hat sich mit gutem WiLlen, gleich seinem Vor-
bild Hadrian (Schurz I 9), an Reformen ver-
sucht (Hist. Aug. Sever. Ales. 21. 45. 50^53. vgl.
aber Herodian, VI 1, 9), wenn auch das Licht-
bild seiner Biographen von der personlichen Macht
des Kaisers gegeniiber den meuternden Soldaten
zu glanzend gezeichnet ist, wie allein schon die
Umstande, die derErmordung des Praefecten Ulpian
vorausgingen und folgten, zeigen sowie seine Un-

20 iahigkeit, die von Osten drohenden Ricsengefahren
abzuwehren, heweist. Unter Gallienus und Vale-
riana bricht die Einheit des Reichs beim An-
stnrme von Ost und West anseiuander; allerortcn
erheben sich Herrscher, die ebenso schnell wieder
gesturzt werden. Den kraftvollen Kaisergestalten
aus den illyrischen Landschaften dankt das Reich
seine Erhaltung - seit Severus siud die Donau-
armeen der tiichtigste Kern des Heeres iiber-

haupt, llomrnsen R. G. V 228ff. — , Claudius
30 Energie (o. Bd. II S. 2460) zwang das Heer zum

Siege ; von Aurclians eingreifenden Reformen auf
dem Gebiete des Heerwesens hat Groag o. Bd. V
S. 65 gehandelt. nicht minder war Probus (oben
Bd. II S. 2523) bemiiht die Soldaten an Zucht
und Arbeit zu gewtfhnen {s. u.), hat aber Hafi und
Erbitterung gecrntet, tmisomehr als man meinte,
der Kaiser ersehne nichts mehr als einen evvigen
Frieden, ein aureum meculum, das Soldaten iiber-

rliissig mache; iiber diese angesichts der Zeitlage

40 wunderliehen Ideen Hist. Aug. Prob. 20. 23.

Vor alleni aber ist charakteristisch fur diese
Epoche und entseheidend fur Roms Zukunft die

Barbarisierung des Heeres. Ieh darf einige Mo-
mente wenigstens andeuten. Fremde Hilfsvolker

hatte man langst wie gesagt, der Armee wenig-
stens angegliedert, germanische Kraft und Zuver-
lassigkeit namentlich schatzen gelernt Deutsche
Sfildner zeichneten sich, wie Caesar anerkennt.
bei Pharsalus aus, Augustus hielt bis zur Varus

-

50 schlacht erne germanische Leibwache ; welche
gewichtige Rolle bei den spatern Kaisern diese

Kontingente gespielt, ist in den Art. C us t odes,
Equites singulares gezeigt; drastisch be-
leuchtet ihren Einfluli der Hist. Aug. Max. et

Balb. 14 erziihlte Vorgang. Maximinus, der Sohn
eines Goten und einer Alanin (Herodian. VI
8, Iff.), ist der erste Barbar auf dem Throne
fSeeck Preufi. Jahrb. LVI 272ff.), ubrigens ein

strenger und gerechter Soldat, Hist. Aug. Max.
60 6, 1. 7, 1. 8. 2-6. Severus Alexander hat

fremde Kriegsvolker an den Grenzen angesiedelt

und ihnen unveriiufierlkhe Landereien gegeben.
unter der Bedingung, dafi sie die Wehr tiber-

nehmen und auch ihre Sohne zum Kriegsdienste

verpflichtet seien (Hist. Aog. Sever. A lei. 58, s. u.),

ferner kriegsgefangene Barbaren in das Heer ein-

gereiht, denen von vornehmer Herkunft sogar
niedere Offizierstellen anvertraot, denn es inangelte.

rjiexcrius jCjieroiiuM

vfie auch die Verlangerung der Dienstzeit zeigt

(CIL III p. 907. 2029. Mommsen Ephern. epigr.

IV p. 510), an Soldaten. Der Heruler Naulobatus

bat unter Gallienus die Consularinsignien erhalten.

Probus, der tiberhaupt viele Barbaren in die Grenz-

gebiete verpflanzte (Schiller K.-Gesch. I 879;

Seeck Untergang I 532 verzeicb.net derlei An-

siedlungen), hat 16 000 Germanen, vorsichtiger-

weise aber in kleinen Abteilungen, in die Pro-

vinzialai-meen eingesteilt , ita ut numeris vel

Mmitaneis militibus qmnquagenos et sexagenos

inlersereret , dicens sentiendum esse non viden-

dmn eum auxitiaribus barbar is Ro-mamts iu-

vatur, Hist. Aug. Prob. 14, 7. Militarisch be-

trachtet war es durchaus richtig, die ungebrochene

Kraft der fremden Vclker, die so bereitwillig

sich anwerben lielien, in den Dienst des Reiches

zu stellen, da der Schutz der Grenzen mit der

verfugbaren Macht sich nicht mehr aufrecht hal-

ten lieB. Die Wirkung aber wurde bei dem LTm-

fange, den diese Barbarisierung der Armee bald

annahm, fur Rom verhangnisvoll (s. u.).

2. Seit Diocletian. Uber die Zusammen-
setzung des Heeres in der spateren Kaiserzeit ist

0. Bd. V S. 629ff. unter Dilectus gehandelt

und gezeigt worden. wie schwer die Pflicht, Re-

kruten zu stellen und fur die Verpflegung der

Armee zu sorgen, auf den Grundbesitzern und
andern Standen lastete. Dafi unter Diocletian

eine Vermehrung der Truppen stattgefunden hat,

ist nicht zu bezweifeln, wenn auch Lactantius

de morte persec. 7, 2 : tres emm participes regni

sui fecit in quattuor partes orbe diviso et mul-
tipldcatis exercitibus, f-um singuli eorum longe

maiarem numerum militum habere contenderent,

quam priores principas habuerard cum soli rem,

jjubh'eam gererent die MaBregel unrichtig mit
der Teilung der obersteti Gewalt begrundct und
ubertreibt. Die Schopfung der Truppenkfirper

mit den Beinamen Diocletiana, Maximiana, Jo~

tin, Ilercidia, Valeria geht auf Diocletian zu-

riick. Seeck II 4S0, 24. Schiller K.-G. II 85.

1, S. d. Art. Legio. Bekanntlich ist die Kriegs-

macht Roms in der Kaiserzeit gegeniiber dem
Umfange des Reichs eine geringe gewesen fvgl.

auch Joseph, bell. Iud. II 16, 4. Aristidcs'I

p. 349 Dind.i, vielleicht 250 000 Mann, Del-
briick II 170; Seeck schatzt 350000; wieviel

jetzt die Vermehrung betrug. liiBt sich mangels
ausreichender Unterlagen nicht zitfermafiig sicher

feststellen. Seeck fulit auf der Angube bei

2osimus II 15, 1, daB im J. 312 in Gallien kauiu
1000' >0 Mann standen. also im ganzen Reiche etwa
das Vierfache, oder wenn vielleicht Zosimus nur die

Marschtruppen berucksichtigte 60O 000 Mann ; das

ware ungefiihr soviel wie Agathias V 13 p. 157c
dear yao i$ jtevts y.al TEooftgdxovTa y.ai E^axoaiag

%t/.id6az ftayjttor dvboun' tjjv objv dydQsodai 6v-
va/itv als Gesamtzahl im J. 558 n. Chr. nennt,
der allerdings lunzusetzt, es seien nur 150 000
Mann tatsaehlich da. Momm sens vcrmutungs-
weise vor^etragener Berechnung der Heeresstarke
auf 554 500 Mann (Herra. XXIV 257) liegen die

Angaben der Xotitia zu Grunde, doch dtirfte, da
schwerlich alle die Heeresteile tatsaehlich immer
vorhanden waren, der Effektivstand der Armee
wesentlich niedriger gewesen sein. De lb ruck
II 226ff. 311.

Auch die Angaben uber die Starke der Legion
in nachdiocletianischer Zeit gehen weit ausein-

ander. Nach Veget. I 17. II 2. 6 (vgl. Mar-
quardt 455, 6) zahlt sie 6000 Mann, genauer 6100
mid 728 Reiter, nach den Acta S. Mauric. ed.

Ruinart 275, 2 selbst 6600. Das ergabe ganz un-

haltbare Zanlen fur die Gesahitarmee. Zosimus
V 45 rech.net aber fiinf Legionen nur zu 6000
Mann und V 8, 2 sechs zu 4 000 zusammen. Zu

10 einer nicht schwicrigen Expedition nach dem Kau-
kasus werden 12 Legionen aufgeboten, Ammian.
XXVII 12, 16, die 7 Legionen in dem belagerten

Amida sind mit einigen andern Truppen und wehr-

haften Einwohneru auf 20000 Mann beziffert,

Ammian. XVIII 8, 3. XIX 2, 14. Kuhn Verf.1 1 40.

Mommsen Henn. XXIV 254, 2; Arch.-ep. Mitt.

VII 190ff. Schiller K.-G. II 80. Seeck Forsch.

z. deutsch. Gesch. XXIV 187 suchte daher die

Starke der einzelnen Legion auf hochstens 2000 zu

20 erweisen. Das Rechte sah M omm s e n Henn. XXIV
212. 229. 254, daB unter legio bald die altc Volks-

legion von 6000. bald ein Legionsdetachement oder
die Neulegion von vielleicht 1000 Mann verstanden
werden mufi. DaB die Zerteilung der alten Heeres-

kfirper aus Griinden der Staatsraison crfolgte, um
deren so oft betatigten Geliisten, eine politische

Rollc zu spiclen , einen Riegel vorzuschieben,

kann nicht bezweifelt werden. Die cohorf.es sind

auch ferner je 500 Mann stark , ebenso die

30 wxillationes, Mommsen a. a. 0. 255.

Nach Seecks Verzeichnis Not. dign. p. 309
lassen sich 37 vor Constantin gebildete Legionen

nachweisen (s. o.) und 2 sind unbestimmt, 7 in

seniores und iuniores getrennt. Aus der Notitia

sind mindestens 170 Legionen bekannt, 92 im
Orient, vgl. dazu Mangold Rh. Mus. LV1I 259
—264, 62 im Occident.' Marquardt 609. Vgl.

untendieListe der Verteilung der Truppen. Einige
Beispiele fiir die Zerteilungen der Legionen in

40 einzelne Detachements fuhrt Mommsen 213 aus.

DaB manche der militarischen Reformen der

diocletianisch-conatantinischen Epoche schon fruher,

namentlich von den tuchtigen Soldatenkaisern seit

der Mitte des 3. Jhdts., angebahnt waren, ist ge-

wiB, so selten es auch moglich ist, diesen Zusammen-
hang bei einzelnen Einrichtungen aufzuhellen.

Beachtenswert ist deshalb der kiirzlich von Rit-
terling in der Festschrift fiir O. Hirschfeld 345 if.

gcgebene Nachweis , daB die so oft genannten

oOequites Dalmatae, Not. dign. p. 317, schon aus

Gallienus Zeit stammen. Hist. Aug. Claud. 11,9.

Zosim. 1 40, 2. 43. 2. 52, 3. Die Tatsache ferner, dafi

die Not. dign. or. XXXII—XXXVTI bei den Du-
katen des Orients znnachst Reiterabteilungen der

Mauri, Dalmatae, scutarii, promoti — die Folge

wechselt — mit dem Beinamen Illyriciani er-

wahnt, deutet auf gleichzeitige und planmafiige

Verteilung Mil, und nicht unwahrschemlich ist

die Vermutung, daB Aurelian nach seinem Siege

GO iiber Palmyra den Osten militarisch neu organi-

sierte, daB auch die promoti und scutarii (s. d.)

und jedenfalls noch mehr solcber Truppenkorper
vordiocletianischen Ursprungs sind. In der kurzen

unklaren Notiz des Cedrenus I p. 454 B. : ra'/Mij-

yog . . . .tocDto? hnecov rdyi.ia.za xaTEOttjOEv konnte
sich wohl die Spur einer Nachricht erhalten haben
von der Schaffung einer jederzeit verfugbaren

,von den Besatzungen der Provinzen und aus den



alten Verbanden losgelfisten' Reiterei, die Gal-
lienus verdankt wird. Jedenfalls wttrde dies der
erste Versuch sein, einen schweren Mangel in der
Militarorganisation des Eeichs abzustellen; Dio-
cletians Reform hat dann in diesen Punkten ein-

schneidende Umgestaltungen angebahnt.
Seit Augustus hatte die, wie bemerkt, unzu-

reichende Heeresmacht eigentlich nur als Grenz-
besatzung gedient. Dem Kaiser selbst waren nur
wenige Soldaten zur unmittelbaren Verliigung.

Mommsen Herm. XXIV 195. Vielleicht hatte

Caesar andere Plane geliabt, der neben den 26
Legionen in festen Garnisonen sechs fur seine

Person beanspruchte , Mommsen Sybels Ztschr.

XXXVIII 14. Es ist bereits von Seeck o. Bd. IV
S. 619 ausgefiihrt, daB die in den letzten Jahr-

hunderten ubliche Aufstellung der Arraee liings der

Reichsgrenzen auch insofern schwere Nachteile

gehabt hatte, als bei grCBeren Angriffen die un-

mittelbar verfugbare Macht sich gewolmlich als un-

zureichend envies, eine Verstarkung durch Heran-
ziehcn der Truppen von andern, selbst des Schutzes

bediirftigen Grenzen gefahrlich war; die fehlende

geschulte Reservearmee komiten die Practorianer

nicht ersetzen. Schiller K.G. II 20. So stellte

sich die Trennung des Grenzheeres, milites limi-

tanei oder ripariemes, von einem neuzubildenden
Marschheer unter dem unmittelbaren Oberbefehl
des Kaisers, eomitatenses, als notwendig heraus.

Mommsen AbriB d. Staatsr. 359. Wenn Seeck
o. Bd. TV S. 620, vgl. Untergang II 35. 483ft.,

diese Neuerung mit Bezug auf CIL VI 2759 ent-

gegen der Notiz bei Zosim. II 34, 2 auf Diocletian

zuruckfiihrt und vielleicht durch den Perserkrieg

297 veranlafit sieht, so ist doch fraglich, in wel-

chem Umfange dies zutreffend ist. Es wird namenfc-

lich im Art. Palatini auszufiihren sein, wie die

spatere Kaisergarde gebildet und zur Feldarmoe
geworden ist. Diocletian war, wie Mommsen
Herm. XXIV 225ff. hervorhebt, genotigt, eine nur
an die Person der Augusti gewiesene neue Garde
zu schaffen, als Rom nieht mehr standige Residenz
blieb, die Praetorian er stark vennindcrt dort ge-

lassen wurden. Diese Truppen mogen noch nicht

palatini genannt worden sein, sondern in sacro
comitate OIL III 6194. 11026, aber die Beziehung
der spatoren palatini zu Diocletian ist klar,

Mommsen a. a. 0. 225,6.228. Eine betracht-

liche Vermehrung dieser Garde hat unter Constan-
tin stattgefundon zugleieh mit einer starken Ver-

kleinerung der von Diocletian einst vergrOBerten

Grenzarmee (Zosim. bei Suid, s. toyaxia: 6 Aio-

x?.f]Tiav6; loyov .-rotorttEvog ra~)v xQayi.iaTG>v (Zydij

bstv aal bvrduFoiv aotcovaat; txdoTjjv Foyariav
o/voaJoat xai (poovoia xoiijaai. II 34) und Zo-
simus tadelt mit Recht diese Schwiichung der

Grenzbesatzungen (xal zavr?p> dt] t>jv do<fd/.ecav

bta.(ft}F.ioa.g 6 KcororarTtvo; %<av oToaTicozaiv to

no/.v uepog za>v loyamov dxoozt'jca; xatg ov dso-

ith'ats fioydetag h:6/.eoiv FyxaTeortjas xai rcvg tvo-

y-'/.oviif.vcvg i.to fiaoftdgcor syvuvows ftorjddag),

so notwendig auch die Starkung der Feldarmee
war. Seitdeni mag man scharfer zwischen den
palatini, der eigentlichen Garde, und den eomi-
tatenses, Gefolgetruppen , unterschieden haben.
Mommsen a, a. 0. 228.

Cber diese Feldarmee s. d. Art. Comita-
tenses oben Bd. IV S. 619f£, wo weiter her-

vorgehoben ist, dafi spftter ein Teil der Gefolge-
truppen als palatinae bezeichnet und bevorzugt.
wurde. Die eomitatenses sind im Osten seit Con-
stants von den betreffenden magistri militum
befehligt (Not. digu. or. VII p. 21. VIII p. 25.
IX p. 29), aufier 18 den vnagistri TnilUum prae-
sentales unterstellten veocillationes (Not. dign. or>

V p. 13. VI p. 17), im Westen von den ma-
gistri militum praesentales, Not. dign. occ. V

10 p. 125. VI p. 130; die palatinae unterstehen
im Osten den magistri militum praesentales
(Not. dign. or. V p. 13. VI p. 17), nur wenige
den drei magistri militum (VI p. 21. VII p. 24..

IX p. 29) , im Westen den magistri militum
praesentales, Not. dign. occ. V p. 121. VII p. 130~
Es wird weiterhin die versehiedene Organisation
des Oberbcfehls im Osten and Westen beruhrt
werden. Die Benennungen der Legionen weisen^
wie Mommsen Herm. XXIV 230ff. bemerkt, bei

20 den palatini uberwiegend nach Illyricum und
Gallien, auf den Orient nur die Thebaei, bei den
eomitatenses sind meist die vordiocletianischen

geblieben, eigentlich barbarisch ist nur die legio

der Tzanni , Not. dign. or. VIII p. 25. Unter
den Bezeichnungen der rexillationes aber finden

wir bei den palatini besonders Bataver nnd viel

Barbaren wie Taifalen, Armenier. Perser, Alanen^
bei den eomitatenses dalniatischc und gallische

Schwadroncn, ferner Mauren, Marcomannen, Tai-

30falen, Palrayrener, Corduener, Farther.

Seit barbarische auxilia iiberhaupt zum Heer
zugelassen wurden, sind sie nur zu den palatini
eingestellt, so dafi es also bloii auxilia palatina,

gibt, Not. dign. or. V p. 13. VI p. 17. VII p. 21.

IX p. 29 ; occ. Vp. 122. Die durch die nahere Be-
nennung meist sofort klare Herknnft dieser Trup-
pen, vgl. Mommsen a. a. 0. 232, kennzeichnet
dieselben als nicht rSmische Formationen; mOg-
licherweise hat Maxmrian hauptsachlich sich diese

40 Armee aus den kriegstiichtigen V
T
olkerschaften

Galliens und am rechten Bheinufer gebildet. Auch
die Bracchiati, Cornuti, Petulantcs (Ammiau.
XX 4, 13), Jovii, Constantiani , Victores u. a.

(s. d. Art.) werden aus diesen Gegenden stammen,
aus dem Osten, Africa, Illyricum sind nur wenige
Abteihmgen. A. Mailer Philol. 1905, 576—590.

Nach der Notitia (Mommsen a a. 0. 227.

229) waren diese Truppen so verteilt:

Palatini: 24 Vexillationen Reiterei, 14 im Ost-
r

50 10 im Westreich; 25 Legionen Futfvolk. 13 im
Ost-, 12 im Westreich; 108 auxilia, 43 im
Orit-, 65 im Westreich.

Comitatenses: 61 Vexillationen Reiterei, 29 im
' Ost-, 32 im Westreich; 69 Legionen Fufivolk,

37 im Ost-, 32 im Westreich.

Die Tatsache, dafi vielfach sich der Name
derselben Legion sowohl unter den ripariemes
wie unter den eomitatenses oder palatinae findetT

hat Seeck o. Bd. IV S. 621 erkliirt und auch die

60 pseudo-com^a/e«se.s, Grenztruppen, die in das

Marschheer abkommandiert sind, besprochen. 20
solcher Legionen stehen im Osten, Not. or. VII

p. 21. XI p. 29; 18 im Westen Not. occ. V p. 126ff.

Sie bezeichnen sich mehrfach nach Stadten, je

zwei als armenische und italische, je eine als

parthische Legion, und als Transtigritani, andere
nach Theodosins, als Bogenschfttzen, Schleuderer,

Fortenses auxffiarii, Baiistarii u. a.

Scholae. Diocletian hatte den unbeilvollen

EinfluB der cokortes praetoriae durch Herab-

setznng ihrer Starke (Aur. Vict. Caes. 39, 47)

zu mindern gesucht und zu seinem wie seiner

Mitregenten Schutz die lovii (s. d.) und Hereulii

(s. d.), meist aus den illyrischen Gegenden ge-

worben, eingestellt. Veget. I 17. Ammian. XXII
3, 2. XXV 6, 2. Zosim. Ill 30. Eunap. 6.

Schiller K.-G. II 97. Constantin loste nach seinem

Siege Tiber Maxentius die Garde, die fur diesen

Gegner bis zuletzt gekampft hatte, auf (Aur. Vict.

Caes. 40, 25: Zosim. II 17) und schuf sich eine

neue Leibwache, die in einem Saale des Palastes,

daher scholae genannt (s. d. Art. des nlihern ilber

die Verbreitung dieser Bezeichnung), der Befehle

des Kaisers gewartig war, Mommsen Herm.

XXIV 221 ff. Die Truppe war beritten, beka-m

hoheren Sold und bestand meist aus Germanen
(Ammian. XX 8, 13), spater aus Armeniern (Pro-

cop, h. a. 24) und Isaurern (Agath, V 15). Mafi-

gebend fur die Auslese war nur kOrperliche Ttich-

tigkeit. Die einzelnen Abteilungen sind nach der

Bewaffnung genannt, so die sekola armaturarum,
. die Notitia ftihrt deren seniores im Westen, iu-

niores im Osten an (occ. IX p. 144; or. XI p. 32),

jedenfalls besonders gut geiibte Truppen (Veget.

I 13. II 7. Mommsen Bonner Jahrb. LXVIII
54), unter Tribunen (Ammian. XIV 11, 2. XXV
5, 6. XXVII 2, 6), die scholae sezdariorum, irn

Westen deren 3, im Osten 2 (Not. dign. occ. IX
p. 144ff. ; or. XI p. 31), scholae scutariorum eli-

baniorum (sagittariorum, Not. dign. or. XI p. 32ff.

Cod. Theod. XIV 17, 9), oder nach der Abstain

-

mung, so scholae gentilium scutariorum, (Ammian.
XIV 7, 9. XX 2, 5), seniores (Not. dign. or. XI
p. 31; occ. IX p. 144), iunior&s (or. XI p. 32).

t'ber die scholae der candidati s. o. Bd. Ill

S. 1468ff. Die Abteilungen waren 500 Mann
stark, an Zahl verschieden, erst funf, dann im
Osten bis auf elf vermehrt, jede unter einem
tribunus, Ammian. XX 2, 5. Das Korps unter

dem Oberbefehl des magister offieiorum hat bei

Thronstreitigkeiten des oftern sein Schwert in die

Wagschale geworfen, wurde aber, seit die Kaiser
nicht mehr ins Feld zogen, militarisch nnbedeu-
tend (Procop. h. a. 24. Agath. V 15) und die

PoHten zu einer auch gegen Geld zugiinglichen

Sinekure. Auch die Palastwrache ist <lcn scholae
von Leo entzogen worden und wohl an die ex-

cubitores ($. d.) iibergegangen. Lydus de mag. 1 16.

Hier sind auch die domestiei und proteciores
*'s. d. Art. Protectores) kurz zu erwahnen, die

aber ein Offizierkorpa bildeten und natiirlich des-

halb vornehmer als die scholae palatinae waren.
Schon vor Diocletian wurden verdiente hohere
Offiziere ritterlichen Standes, der praefecius le-

gionis (CIL III 3424. 3529) , der tribunus cokor-
tium praetoriae (CIL III 3126. XI 1836) zugleieh
in den unmittelbaren Dienst des Kaisers als pro-
tector lateris divini Augusti nostri, wie der voile

Titel CIL III 1805. XI 4082 lautet, gestellt mit
einem Gehalt von 200 000 Sesterzieu. Das fruheste
Beispiel bietet CIL XI 1836. Mommsen in der
grundlegenden Abhandlung Ephem. epigr. V p. 121
—141 zeigte, dafi der hier genannte Taurus vor
Valerian schon protector gewesen. DaB ein nicht-

rittflrlicher Offizier wie der eenturio praeiorianus
erst nach Austritt aus dieser Stellong protector wer-

den kann, CIL XI 837, bemerkt v. DomaszewskL
bei Marquardt 610, 5; ebenso Soldaten nach
Ablauf der Dienstzeit, CIL III 371. 6194 (Note).

XI 4787. XII 673. Spatestens unter Aurelian

werden die protectores als besonderes Koi'ps for-

miert. Ob auch die Praetorianerprafecten eine

solche Schutxwache hatten, stent, dahin ; das Bei-

spiel CIL VI 3238 ist vereinzelt. Eine gleiche

Aufgabe batten die domestiei (o. Bd, V S. 1297),

10 Cod. Theod. XII 1, 38. Ammian. XIV 10, 2.

Iulian. ep. 22 p. 389 C (Hertl. p. 502, 19ft.), die

sich aus angesehenenPersonlichkeiten rekrutierten

und spater bei jedem hoheren Beamten finden. Jede
dieser Truppen wurde von decemprinii mit dem
Range des clarissimus befehligt, Cod. Theod, VI
24, 7. 8, deren erster den Titel primicerius fiihrt,

Cod. Theod. VI 24, 11; doch erscheinen sie, wie
es bei der gleichen Bestimmung begreiflich, auch
vereinigt (domestiei protectores). Das ob erste

20 Kommando ftihren die comites domesticoru >n (iiber

diese Seeck oben Bd. IV S. 648ff.). die bis zum
Anfange des 5. Jhdts. den praefecti praetoHo-
und magistri militum, im Range fast gleich

stehen, Cod. Theod. XII 1, 38. XI 18, 1, in der
Notitia z. B. or. I p. 1, aber nach ihnen und den

obersten Hofamtern. Die Wiirde des domesticus
und protector ist vielfach verliehen worden (Cod,

Theod. VI 24 Parat. Gothofredus p. 131),

besonders an Veteranen, Syinm. ep. Ill b'7.

30 Iulian. ep. 22 p. 502 H. Cod. Theod. VII 20,

5, 21, 1. VIII 7, 2. 3. XII 1, 153. XIII 1, 7.

14. Paulin. Nol. ep. 25 p. 229 H., die aufier Vor-

teilen hinsichtlich des census und der lustralis

collatio auch das Vorrecht gewannen, nur dem
praefeetus praetorio in Straffallen zur Aburteilung

iibergeben zu werden. Man suchte deshalb sich

auch auf unredliche Weise die Auszeicbuung zu

erschlekhen , Cod. Theod. VII 21, 1. 2. Dieses

Korps ist iibrigens anlier zu dem eigentlichen

40 Wachtdienst vor allem in den verschiedensten

Vcrtrauensstellungen von den Kaisern verwandt
worden, Cod. Theod. VII 4, 27. Gothofredus
p. 319, vgl. iiberhaupt den Titel VI 24 mit Parat.

Gothofredus p. 130. C. Jullian De protectori-

bus et domesticis Aug. Paris 1883. Schiller
K.-G. II 99ff.

Grenzbesatzungen. Cber die milites ri-

penses, riparienses (Cod. Theod. VII 20, 4. 22,

8. VII 1, 18. 4, 14. Parat. Gothofredus p. 249.

50 Hist. Aug. Aurel. 26. Mommsen Herm. XXIV
19811'.) oder milites limitanei (Hist. Au*?. Sev.

Alex. 58; Prob. 14. Cod. Theod. VII 4, 30. VIII

4, 17. XII 1, 56 u. 6.\ vgl. die Art. Limitanei,
Riparienses. In diesem Zusammenhange ist

nur folgendes zu bemerken. Bei der Werbung
wurden an die Grenzsoldaten geringere Anforde-

rungen in Bezug auf korperliche Leistungsfahig-

keit und GroBe (Cod. Theod. VII 23, 8), als an

die Palasttruppen gestellt, von deren mancherlei

60 Privilegien (Cod. Theod. V 1, 1. VII 13, 7, 3.

20, 4. VIII 1, 10; 4. 17. XII 1, 38) sie ausge-

schlossen waren ; sie muBten auch langer dienen,

genossen iiberhaupt weniger Ansehen als die Hu-
meri (der Gegensatz beider ist oft hervorgehoben,
Hist. Aug. Prob. 14. Cod. lust. I 27, 2, 13. XII
35. 17. Nov. 103), waren bei der Entlassung un-

gunstiger gestellt und sind von Iustinian iiWr-

haupt nicht mehr als Soldaten behandelt worden,



1623 Exercitus Exercitus 1624

Procop. h. a. 24. 50. Sie bildeten die Grenzwehr,
vornehmlich am Rhein, der Donau, dem Euphrat,
fcewachten die eastra, castella (s, d. Art. Ca-
stellani, Castriciani, oben Bd. Ill S. 1753].

clausitrae, burgi (s. d.), fossata des Limes (Cod.

Theod. VII 4, 14. 15. 12, 1. 15, 2 Parat, Gotho-
fredus p. 250. 252, vgl. iiber Anastasius

1

Ord-

nung des militarischen Schutzes der libyschen

Pentapolis Zachariae von Lingenthal S.-Ber.

seolae gentilium smiorum, iunwrum). Die Gen-

tiles, ebenfalls Praefecten unterstellt, haben keinen

solchen Bodenbesitz (das Gegenteil ist aus Cod,

Theod. VII 15, 1 nicht zu schliefien, Richter
677, 60) und gelten ai> Rang geringer als die

laeti. Die Bemerkungen von Backing Not. II

1044ff. 1081ff. uber diese Gruppen und Roth
Benefizialwesen 46—51 (vgl. Gaupp Ansiedlungen

169ff.) sind nicht frei von Mifiverstandnissen.

1625 Exercitus Exercitus 162G

Akad." Berl. 1879, 134ff.) und sollten dem an- 10 v. Wietersheim-Dahn Volkenvanderung 1 322ft.

rtickenden Feinde so lange Widerstand leistcn, M. Voigt Ius naturale II 892ff. An a der Not.

bis die Feldarmee herankommt Schiller K.-G.

II 93. Schon vor Diocletian waren den Truppen-

teilen an der Greme staatliche Territoricn zuge-

tcilt (Hist. Aug. Sev. Alex. 58; Prob. 16) und

dies System ist spater in noch groflerem MaB-

stabe "angewandt worden (Cod Theod. VII 15,

1. 2 und Gothofrcdus dazu p. 399. Cod. lust.

I 27, 2, 8. XI 60, 3 = Nov. Theod. 24, 4); diese

steuerfreien Liindereien gehen auf die Sohne der 20

Soldaten uber, sofern sie in das Dienstverhaltnis

des Vaters treten.

Die Notitia uennt neben den Legionen auxilia

{auxiUares) und eohortes, von jenen 44 Abtei-

lungen in beiden Donaudukaten, von diesen 105

in alien Provinzen, aufter den Donaudukaten des

Ostens. Vgl. die Tabelle unten und Mommsen
Herm. XXIV 205, der weiter ausfuhrt, dafi, wie

die Benennungen der einzelnen Korper nach den

Standorten. Provinzen, Eigentumlichkeiten (die 30

ascarii beispielsweise bewerkstelligen FlufJiiber-

gange durch Schlauche) schon zeigen, es sich urn

Formationen aus Barbaren handelt, und einen Zu-

sammenhang mit den aus ostlichen Aushebungen

hervorgegangenen auxilia und numeri der vor-

diocletianisehen Zeit (s. d.) wahrseheinlich zu

maclien sucht,

Autierdem gab es 46 cutiei equitum, 121 Ab-

teilungen equites und <oh alae, jene beiden vor

den Legionen genannt. Mommsen a. a. O. 207 40

(die Tabelle weiteriiin) und iiber die erstgenann-

ten den Art. Cuneus oben Bd. IV S. 1757; diesen

barbarischen, nieist germanischen Heerkorpern

gegenuber sind die equites als die romisch organi-

sierten zu fassen.

Cber die Flotte in dieser Zeit sind oben Bd. Ill

S. 2641 if. Nachweise gegeben.

Eine eigentuinliche. nicht vollig geklarte Stel-

lung in militarischer Beziebung nehmen gewisse

dign. ergibt sich folgende Verteilung der Truppen

:

Oriens:
Thracien: 3 Vexillationes palatinae, 4 Vex. co-

niitatenses, 20 Legiones comit. (or. VIII p. 25).

Illyricum: 2 Vex. comit., 1 Legio palat., 6 Auxi-

lia palat., 8 Leg. comit., 9 Leg. pseud-comit.

(or. IX p. 29).

Agypten: 4 Leg., 2 Numeri equitum, 16 Alae,

9 Cohortes (or. XXVIII p. 59).

Thebais: 8 Leg., 2 Cunei, 7 Num. equit,, 16

Alae, 10 Coh. (or. XXXI p. 64ff.).

PnSnicien: 12 Num. equit , 2 Leg., 7 Alae, 5

Coh. (or. XXXII p. 68ff.).

Syricn : 10 Num. equit., 2 Leg.. 2 Alae, 4 Coh.

(or. XXXIII p. 70).

Palastina: 12 Num. equit., 1 Legio, 6 Alae,

11 Coh. (or. XXXIV p. 73).

Osrhoene: 9 Num. equit,, 1 Legio, 6 Alae, 2

Coh. (or. XXXV p. 76ff.).

Mesopotamlen: 10 Num. equit.. 2 Leg., 3 Alae,

2 Coh. (or. XXXVI p. 78).

Arabien: 8 Num. equit., 2 Leg., 6 Alae, 5 Coh.

(or. XXXVII p. 81).

Armenien: 2 Num. equit., 3 Leg.. 9 Alae, 9

Coh. (or. XXXVIII p. 84).

Scythien: 7 Cunei equit., 8 Auxilia, 7 Leg. ri-

parienses (or. XXXIX p. 87).

Moesia secunda: 7 Cunei equit., 10 Auxilia, 6

Leg. ripar. (or. XL p. 90).

Moesia prima: 8 Cunei equit., 8 Auxilia, 3 Leg.,

5 Num. militum (or. XLI p. 93).

Dacia ripensis: 9 Cunei equit., 6 Auxilia, 9 Leg,.

2 Coh., 1 Num. militum (or. XLII p. 95ff.).

Occidens:
I* alien : 16 Leg., 21 Auxilia. 7 Vex., 17 Abt, Gen-

tiles focc. VII p. 133ff. 139. XLII p. 217ft'. i.

Illvricum occidentale : 8 Leg., 14 Aux. (occ. VII

_.__ „_ B e _. .__. p. 134).

auf* rOmischcm Gebiete angesiedelte dediticiihQ G allien: 23 Leg., 16 Aux., 11 Num.. 12 Vexill.

ein, die laeti und gentiles (s. d. Art.). Animian. equit. (occ. VII p. 135ft'. HO).
. . _. . „__ .

. . . _. . .

. gpail ien; 5 Leg., 11 Aux. <oci\ VII p. 138).

Tin*itana: 3 Leg.. 2 Aux.. 3 Vexill. equit.,

Limitanei: 1 Ala, 7 Coh. (occ. VII p. 138. 142.

XXVI p. 177).

\frica * 11 Leg., 1 Aux,, 19 Vexill. equit., Li-
"

mitanei (occ. VII p. 138. 141. XXV p. 174ff.).

Britannien: 2 Leg., 2 Aux.. 9 Vexill., 11 Num..

4 Coh., 18 Alae (occ. VII p. 142. XL p. 209ff.i.

XX 8, 13. Cod. Theod. VII 13, 16. Die laeti

aus Gallien und dem linksrheinischen Germanien

(Eumen. Paneg. Constantio V 21. Not. dign. occ.

XLII p. 216ff.) haben Land zugeteilt erhalten

(tcrrae lacticae Cod. Theod. XIII 11, 10), sind an

die Scholle gebunden. haben da, von Praefecten

befehligt. die Verteidigung zu ubernehmen und

dienen zur Erganzung der andern Truppen, Cod. ,
_-.... . ,

Theod. VII 20, 12. Ammian. XXI 13. 16. SybelCO Mauretanien: Liimtanei (occ.XAX p. 184).

Bonn.
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durft

die

die Not. dign. occ. XLII p.

Sarmaten in Italien und Gallien, drei der Sue veil

und eine der Taifalen in Gallien (vgl. IX p. 144
die &cola gentilinm seniorum und or. XI p. 31

focc. XXXII p- 189ff.).

Pannonia prima: 8 Leg., 2 Cunei equit., 14 Abt.

Equit., 5 Coh. (occ XXXIV p. 196n\).

Valeria: 8 Leg., 5 Cunei equit., 17 Abt. Equit.,

5 Aux., 6 Coh. (occ. XXXIII p. 192ff.).

Raetien: 5 Leg., 3 Abt, Equit., 2 Num., 3 Alae,

7 Coh. (occ. XXXV p. 200ff.).

Sequauica: 1 Num. (occ. XXXVI p. 203)

Tractus Armoricanus: 1 Leg., 8 Num., 1 Coh.

(occ. XXXVII p. 204ff.). vvv^ttt
Belgica: 1 Num., 1 Abt. Equit. (occ. XXWIII

Mainzer Bezirk: 1 Leg., 10 Num. (occ. XLI 10

p. 213ff.).

Gallia riparensis: 1 Coh. (occ. XLII p. 215).

Novempopulana : 1 Coh. (cbd. p. 216).

Gallaecia: 1 Leg.. 4 Coh. (ebd.).

Tarraconensis: 1 Coh,, 12 Abt. Laeti (ebd.).

Zur Verteilung der Legionen vgl. auch die

von Mommsen Herm. XXIV 202-204 entworfene

Ubersicht mid zur Gliederung des Heeres v. Wie-

tersheim-Dahn Volkerwanderung I 31 Iff. In-

wieweit diesen Angaben iiber die Dislokationen der 20

Truppen die tatsachlichen Zustaude entsprachen,

laBt sich nicht sagen, da miser son stages Material

an Nachrichten nur wenig Handhaben bietet, die

zweifellos gvofien Wandlungen in der Entwick-

]mw des Heeres seit dem Eude des 3. JMts.

u-eiiauer zu erlautern. Klar tritt hervor die seit

Constantin scharf durchgefiihrte Scheidung von

FuDvolk und Reiterei. jenes in legiones, auxilia,

cohortes, diese in cunei equitum, equites, alae

gegliedert. Cod. Theod. VII Parat. Gotho-30

tredus p. 249. Als numerus wird jetzt der

von dem magister militum oder dux befehligte

TruppenkOrper bezeichnet ; daii diese Terniinologic

aber nicht gleichmatiig ist, deutet Mommsen
Herm. XXIV 196, vgl. XIX 220f. an. In der Notitia

findet'sie sich fur den einzelnen Truppenteil, aufier

in dem in vordiocletianischem Sprachgebrauch redi-

cierten Verzeichnisse des britannischen Heeres,

nicht mehr; s. Numerus. Endlich sind auch

die foederati (s. d. t zu erwahnen. In noch hoherem 40

Mafie als friiher iverden jetzt die vom Reiche ab-

hangigen angrenzenden Staaten zum Schutze des

rnmischen Gebietes und — so verschieden auch

sonst ihr Verhaltnis zu Rom gestaltet ist — auf

Grand eines foedus zur Stellung von Kontingenten

verpflichtet. Mommsen N. Arcliiv f. deutsche

Geschichtskunde XIV 526ff. ; St-E. Ill 053;

Herm. XXIV 21 off. Theodoret.
r

E'/X xaft. ihoa.-i.

tract. 9 p. 337 Gaisf. nennt als solche V^lker

die Saracenen (Ammian. XXV 6, 10. Nov. Theod. 50

24. Procop. b. Pers. I 17). Aethiopen, Tzanner,

Lazen, Abasger: dazu kommen vor allem die

Goten. Claudian. in Rufiu. II 75. Malchus frg. 11

Mii 11, p. 399 D. und Momm sen a Jordanesausgabe

p. VIII. 188. P^inige der Kiiiiige und Fursteu haben

dem Kaiser auch jahrlicb bare Spenden (annua sol-

lemnia) zu schicken (Ammian. XXII 7,10. XXIII

3. 8. Cod. Theod. XII 13, 6. Procop. bell. Goth.

16), bekommen aber samtlioh spater von Rom
Jabrgelder , annonae foederaticae. Belege bei 60

Mommsen Herm. XXIV 220. Naher bekannt

sind solche Abmachungen des Theodosius mit

den Goten, lord. Get. 28, 142ff. Zosim. IV 34.

Themist or. 16 p. 210. Claudian. in Eutrop. II

153.194. Richter 515. Schiller II 403 Wie

unzureichend es urn die Heeresverhaltmsse im sin-

kenden Reiche bestellt war, zeigt schlagend, daB

mit Zustimmung des Staates Private und Offi-

ziere zur Selbstwehr eigene Truppen anwerben

durften, die audi der Kaiser zuweilen in Dienst

nahm. tJher diese ,KommiBbrotsoldaten', bueel-

larii, Sceck oben Bd. Ill S. 934ff. und Momm-
sen Herm. XXIV 233ff.

Im ubrigen ist die hervorstechendste Signatur

der Beichsarmee in dieser Epoche die in riesigem

Grade fortschreitende Aufnahm e von Barbaren,

deren Einreihung als gesclilossene TruppenkOrper

und sonstige militarische Verwendung. In der

ersteren Beziehung ist Mommsens (Herm. XXIV
274ff.) ubersichtliche, im ^vesentlichen nach der

Notitia entworfene Tabelle der schon durch die

Benemmng alsbarbarisch gekennzeichneten Heeres-

teiie mit Notizeii iiber deren Entstehung wert-

voll. Es ist schlechterdings nicht moglich, hier

diese Entwicklung, namentlich die Gcrmanisie-

rung des Heeres Schritt fur Schritt darzulegen

und die zahlreichen Belege dafiir zu verzeichnen,

zumal es sich um einen nicht allein die Armee

betreffenden Vorgang handelt. Man mttBte ein

gutTeil der Reichsgeschichte iiberhaupt darstellen..

um dies voll deutlich zu machen. Die Abhand-

lungen von Harster, Stackel, Opitz bieten

fur das Heer vieL mehr oder minder verarbeitetes

Material. Das treffliche Bucli von Richter uber

das westrQmische Reich, besonders in der Zeit von

375—388, hat diese Fragen sorgfaltig beruck-

sichtigt, die auch Seeck Unterg. d. antik. Welt,

schon mehrfach naher beriihrt hat, ebenso Del-

b r u c k Kriegskunst II 25 Off. B r u n n e r Deutsche

Rechtsgeschichte I 32 - 39. Nur einige der wh-
tigeren Tatsachen in dieser Entwicklung von welt-

geschichtlicher Bedeutung sollen im Ansel iluB an

das friiher Bemerkte bervorgchoben werden.

Von den grofien Massen Germanen, die be-

sonders seit der zweiten Halfte des 3. Jhdts. im

Reiche angesiedelt werden, sind eine betracht-

liche Zabl in das Heer aufgenommen, Hist. Aug.

Claud. 9; Prob. 13 (s. o.). 18. Zosim. 146. 68.

Constantin zog mit Vorliebe Germanen heran;

bei seiner Erhebung hat der Alamanenkonig Crocus

wichtige Hilfe geleistet, Aur. Vict. ep. 41; das

Heer, mit dem er Maxcntius besiegte, bestand

grofienteils aus Germanen (Zosini. II 15: ayva-

yaychv bvvauus rn je <Z>v s'iv/jv £'/
m
o>v dooiXTt'jTOjv

'fiaofiaootv xai r?.f>uava>v xai tmv iilhav Kehtxwv

£§v(5v y.ai rov? <Lto rtf; Bat rtaring ovi'£UEy/.tB-

vovg), im Earnpfe gegen Licinius unterstutzte ihn

der Franke Bonit.

Mit voruvteilslosem Verstande wuBte Con-

stantin die Kraft der Germanen dein Reichsinte-

resse dienstbar zu machen, riiumte ihnen^hohe

Wurden ein, zog Goten nach Constantinopel (Euseb.

v. C. IV 7) und errichtete ihren KOnigen in der

dortigen Curie Standbilder, Themist. or.XV p. 190d.

191a Dind. Richter 229ff. Spater wagten

gennanische Offiziere, Magnentius, gestiitzt auf

frankiscbe und sachsische Truppen, Iulian. or.

I p. 43 HertL, und der Franke Silvanus nach dem
Purpur selbst zu greifen. Die Franken haben

namentlich am Hole in dieser ganzen Zeit eine

einftuBreiche Rolle gespielt, Ammian, XV 5, 11.

XX 8, 13. CIL III 3576. Iulian. ep. ad Athen.

p. 361.

Iulian hatte die Salier, Chauken, Chamaven,

Attuarier, Alamannen , zum Teil Kriegsgefangene,

aufgenommen, Iul. ep. ad Ath. p. 361 HertL Zosiio.
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III 8. Ammian. XX 10 t 2; Kelteii, Petulanten,
Herulexn und Batavern war vertragsmaflig zuge-
sichert, nicht jenseits der Alpen Heerdienste leisten

zu miissen, Ammian. XX 4, 4. Germanen hoben
Iulian nach heimischer Sitte auf den Schild, Am-
mian. XX 4, 17. Grimm Rechts alterturner 1

4

323ff. ; nach Constantius Tod meldeten die Armeen
des Ostens durch Theolaiph und Aliguld ihm ihre

Auerkenmmg als Augustus. Iulians Verhalten den
Germanen gegeuiiber ist, wie Ammian schon her-

vorhebt, nicht ohne Widerspruche; denn er tadelte

Constantin, weil dieser zuerst Barbaren zu hohen
Stellungen erhoben, ernannte aber selbst den
Goten Nevita zum Consul und schritt dessen

Sanfte voraus, Ammian. XXI 10, 8. XXTT 7, 1.

Mamert. grat. act. 28—30, schalt auf die Goten,
die nur zu Sklaven taugten, aber dann im Perser-

kriege mit hervorragender Tapferkeit fochten.

Richter 219ff. 238. Auch lovian suchte vor

allem Riickhalt bci den Germanen (Ammian. XXV
8, 11. 10, 6—8), nicht minder Valentinian, der

Sachsen ivnd Alamannen in die Legionen einstellte,

Ammian. XXVIII 5, 4. 15. XXIX 4, 7. Zosim.

IV 12. Em so ausgezeichneter und weitblickender

Herrscher wie Theodosius ffirderte mit klugem Be-
dacht die Aiifnahme von Germanen, um ihre Kraft

gegen andere ihrer auf das Reich einstiirmenden

Stammesgenossen zu venvenden. Wie ihin das

audi bei einzeliieri Ftirsten gelang, zeigt schon

das Beispiel des darob you Gregor. Naz. ep. 136

viberschwenglich gelobten Goten Modares, der fur

Roin die eigenen Landsleute bekampfte, Zosirn.

IV 25 (s. c). Mit den Goten schloB der Kaiser (s. d.)

die diesen so wichtige Vereinbarung (dnher amator
pacts generisque Gothorum, Iordan. 29, 146), die

die machtige Volkerschaft zur Stellung von 20000
Mann und znm Grcnzschutz an der unteren Donau
verpflichtete. Es 1st eine interessante Beobach-

tung Schucbhardts Arch. Jahrb. XVI (1901)
125ff., daB die Form und Anlage der Dobrudscha-

walle den Befestigungswerken in Niederdeutsch-

land gleicht, ein neuer Beweis fur den EinfluB des

germanischen Elements in militiirischer Beziermng.

Gratiau, ganz in den Haiiden des Merobaudes, soil

beim FuBvolk Helm und Panzer als zu schwer

abgeschafft haben, eine Nachrieht, die in soleher

Fassung' nicht richtig sein kann; Vegetius I 20

crgeht 3ich in einer lebhaften Schilderung der

unausbleiblichen Folgen soleher Verweichlichung,

die nach Animians Ausfiihrungen XXII 4, 6 schon

zu Iulians Zeit schlimin genug gewesen ist, J ahns
253. Eine lange Reihe yon germanischen Heer-

ftihrern, die in hohe militarische Stellungen gelangt

sind und teilweise selbst auf die Besetzung des

Thrones entscheidenden Einflufi gehabt haben,

lieBen sich in dieser Periode nennen, so Charietto

(o. Bd. Ill S. 2139), Malarich, Fullofaudes, Mero-

baudes, Vadomar, Richomer, Arbogastes {o. Bd. II

S. 415ff.), Bauto (o. Bd. EQ 8. 176), Bumerid, Gainas,

Stilicho, Rikimer, Odoaker. Man drangte sich zum
Dienste im rOmischen Heere, wo Lohn und Ehre

winkte*, das historische Gewicbt des imperium, der

Glanz von Bom und Konstastinopel imponierte; be-

kannt ist Atbanarichs bewondernder Auarof : deus

sitte dubio terrenus est imperator et qwsquis ad-

versue earn manum movent, ipse sui sanguinis
reus eaastii (lord. 28, 148), den Iran daraof Theo-
dosios im Tode noch in stager Absicht auffallig

ehrte. Gewifi hatte Rom recht daran getan,

sich zum Ersatz der eigenen dahinsinkenden dieser

frischen Volkskraft fur die Armee zu versichern

(Richter 222ff. 560ff.}, aber deT Umfang, in

dem dies spater geschah, mufite das rOmische
Wesen im Kerne gefahrden, denn iiberall draug
das barbarische Element ein, Synesios uisqI fiaod.

22. DaB die Zahl der fremden Soldner nie sehr

groB gewesen, la,fit sich nicht mit Schiller II

10 88 aus der tmbestimmt gefafiten Vegetiusstelle

II 1 folgern ; daB es nicht wenige fast rein rO-

mische Truppenk^rper gab, ist unbestritten. Die
dem Romertum drohende Gefahr verhehlte man
sich keineswegs; die schier unerschopfliche Fullc
germanischcr Kraft entlockt Ammian XXVIII 5,

9 die bezeichnenden Worte : inmanis enim natio
[Alamanorum) inde ah incunabulis primis va-
rietata omnium inminuta, ita saepuis aduleseit, ut

fuissc longis saeeulis aestimefur intacta und die

20 Phrasen des Libanius or. vol. Ill p. 317 R. zeugen
doch von dem tiefen Eindrack, den die ungestiime

Kriegslust der Franken auch im Osten hervor-

gerufen hatte; vgl. Joh. Chrysost. I 344c. d.

Sptittisch entrustete Sidonius Apollinaris carm.

XH 11. 18f. sich uber die septi-pedes . . . tot

tantique pehmt simzd gigantes quot vix Al-

cinoi eulina ferret und ihr plumpes Auftreten;

aber in Rom hatten die Kaiser sich schon Ende
des 4. und Anfang des 5. Jhdts. genotigt ge-

30 sehen, die Nachaffung der germanischen Tracht

zu untersagen, Cod. Thcod. XIV 10, 2. 3. 4. An
Klagen iiber die Bevorzugung der fremden, besser

besoldeten (Ammian. XXXI 4, 4) Krieger fehlt

es nicht, diese Kationalitaten standen iiberhaupt,

wie bemerkt (vgl. oben Bd. V S. 630) im Range
holier. Die Abstnfung der Truppenteile nach dem
Range ist durchaus berechnet; die Not. dign. occ.

V p. 122 zahlt die avxilia palafma vor den

legumes comitatemes auf, Not. dign. or. XXXII
40 p. 67. XXXIII p. 70 usw. stehen die illyrischen

Soldaten v'oran, deren Tapferkeit auch auf den
Miinzen gedacht wird, Virtus Illyriei, Eckhel
VIII 12. 23. Cohen He'd. imp. Diocl. 89; Max.
Here. 96. Dafi diese iibertriebene Liebhaberei

mancher Kaiser die Romer verletzen muBtCj wird

begreiflich durch die Art, wie Gratian beispiels-

weise seine Leibwache von alanischen Bogen-
schiitzen auszeichnete, deren Kleidung ^und Rii-

stung selbst er trug. Victor, ep. 47. Zosim. IV
50 35. In Mminanten Worten klagt Synesius vor

Arcadius, negl fiaaiX, 23, die Nachgiebigkeit des

Theodosius, der allerdings die Fremden, besonders
die Goten (a. o.) stark bevorzugte (Pacatus Paneg.
XII 32. Sierers Studien 302), und der friiheren

Kaiser an: 6 dk t$ xoHptp vixjiv, zXitp xaoa
jiXeiozov qtTato, xai avioxr} zijg IxExda^ xal ovu-
ft&z°vs bioUi xal xohrdas t)£iov xal pezedidov
ytqwv^ *« yfis rt kbaoaxo zolg xtda.uvaiots Tw-
ftatxtjg, avijQ Tip fieyaloff oovi xai yevvaio) zij;

60 ipvoews Ejrt to zigaov yorjodiuvog. vJX oqsttjs -/e

ro fidgpaQOP oh avvtT}oiy
t fragt 0. 21 : jraig ovx

€ua%iov 3iaQa^(oQTJoai tijy Evavbooxaxijv o.oyijv

hegoig ttjs er noUfiqi <pdoiifiia<; ; und mahnt die
fremden Elemente, die nie mit dem JKorper des
Beichs sich ver&chmeken wurden sis aQptoviav

vyteivijv, hinaosznwerfen und jrooa rijg tpihys

yeajpyiaz avSgag aiztjoai tov$ //a/fiao/iFrovf vxkg
avzijg teal xazaXeyetv els xooovtov kv $ Hrf xal xov
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<piX6ooq?ov OTid tov <pQOvztarriQiov xai xov %£igo-

TS^vt]v 6.7x6 xov fiavavasiv avaoxrjoavxes .... tov zs

jit)<pijva Stjpov 7iEtoof.Uv Tioxs xai oTtov&daat xr?..
f

um nur einigc dieser in pathetischem Zorn vor-

getragenen Beschwerden zu zitieren. Andere frei-

lich versprachen sich finanzielle Vorteile fur die

Reichskasse, denn die Goten wurden die Rekruten

stellen, das demEiskus zufallende Stellvertretungs-

geld aber dadurch sich mehrcn, Socr. hist. eccl.

IV 34. Der unter Arcadius gewagte Versuch, das

Heer wenigstens in maBgebenden Stellungen von

"barbarischen Fuhrern zu saubern, ist ungiinstig

-genug ausgefallen. die Soldaten erwiesen sich feige.

die Offiziere der Lage nicht gewachsen (naheres o.

Bd. II S. 1151). Die Barbarisierung des Heers

ist nnaufhaltsam vorwarts gegangen, barbarus

ist kurz der Soldat, barbaricus fiscus der Mili-

iarfiscus, Brunner D. Rechtsgesch. I 39, doch

vgl. Mommsen N. Arch XIV 501. Kriegs-

geriite wurden langst mehr und mehr mit fremden

Kamen bezeichnet und der germanische bardUus

wrar zum allgemeiuen Kriegsruf geworden (oben

Bd. Ill S. 10).

Und dies so zusammengesetzte Heer war die

.ausschlaggebende Macht im Reiehe. Die Thron-

wechsel zeigen, wie auch gegen getroffene Ab-

machungen das gewichtigere Schwert die Ent-

scheidung hatte. Weun Ammian. XXVII 9, 4

tadelt, daB Valentinian gegen den gemeinen Mann
zwar streng verfuhr, die Offiziere aber gelinde

behandelte, vor allem jedoch das Militar vor dem
Zivil ungebiihrlich bevorzugt habe (hune impp-
ratorem omnium primum in mains militares

fastus nd damna rerum auxisse eommunium,
digm'tates opesque eorum subtimius erigentem),

so diirfte der letztere Vorwurf nicht minder auch
andere Herrscher der Zeit treffen. So klug auch
die neue Heeresorganisation ersonnen war, die

Teilung des Oberkommandos, Trennung von Ver-

waltung und Oberbefehl, Zerlegung der Legionen
und Schaffung vieler kleiner TruppenkOrper, Off-

nung der Karriere fur den Gemeinen und doch

Bevorzugnng der hoheren Stande wie der dem
Hofe nahestehenden Personen, Aufnahme von Bar-

baren (Schiller II 97 hat diese Gesichtspunkte
treffend hervorgcheben): weder verbiirgte sie eine

ungestorte innere Entwicklung des Reiches, noch
hat sie vermoclit, den Bestand des alten imperium
ungeschmalert zu erhalten.

B, Heeresorganisation.
Ob iiberhaupt eine nennenswerte umfangreiclierc

rOmische MilitJirliteratur in frubern Ferioden vor-

lianden gewesen, ist nicht bekannt; wir haben nur
diirftige Reste. Catos Sehrift dp. re militar i war
viclleicht nicht eigentlieh theoretisch, sondern be-

stimmt, Mifibrauchen im Heer gegeniiberzutreten
(Fest.p.214. SchanzROin. Lit.-Gesch. I 103); zu
L. Cincius s. o. Bd. Ill S. 2555 und iiber A. Cor-
nelius Celsus Darstellung in seiner Enzvklopadie
o. Bd. IV S. 1273. Frontins theoretisches Werk
ist verloren, seine strategemata haben mehr kriegs-

geschichtliehen Wert. Paternus Biicher, den Vege
tins als diligentissimus iuris miiitaris adwior
bezeichnet, sind nicht erhalten. Aus Vitruv ent-

nehmen wir einiges iiber Geschiitze, die Hygin
zugeschriebene Sehrift de munitionibus castro-

rum ist fur das Marschlager der Kaiserzeit wert-

yoll. Vegetius zusammengeschriebenes Buch kann

uns so wenig fur die benutzten Quellen Ersatabieten,

wie die auf Polybios und Poseidonios beruhenden
(FOrster Herm. XII 426ff.), fur rOmische Kriegs-

techuik aber magern Schriften griechiscber Tak-

tiker, wie Asklepiodotos (Bd. II S. 1637), Ono-
sander, Aelian (Bd. I S. 482ff.), Arrian (Bd. II

S. 1233); die spatern (Krumbacher Byz. Lit.-

Gesch, 2 635ff.) sind hier nicht zu beriicksichtigen.

Die alten Historiker zeigen mit wenigen Aus-

10 nahmen nur sehr geringes Verstandnis fur mili-

tarische Dinge; hervorragen allein Polybios und
Caesar, auf deren Angaben deshalb auch wie oben

besonderer Wert gelegt ist. Sehr bedauerlich ist

der Verlust dor Konstitutionen des Augustus,

Traian und Hadrian (Veget. I 8. 27); ob diese

Reglements bloB Vorschriften uber Aushebung,
Anwerbung, Dienstbetrieb, Exerzieren

T
Verpfiegung,

Heeresverwaltung enthielten oder auch theore-

tische Ausfiihrungen und allgemeine Begrun-
20dungen, ist nicht zu erweisen. Vegetius nennt

die drei constitutiones unter seinen Quellen, doch
ist deren direkte Benutzung (Schurz Militar-

reorganisation I 14. 21) schwerlich anzunehmen
(Schanz Hcrm. XVI 141; Lit.-Gesch. IV 177.

Plew 67, 1).

Die nachfolgenden Darlegungen sollen die

Organisation des Heeres nur in groBen Ziigen

behandeln, uberall sind die Einzelartikel zur Er-

ganzung heranzuziehen.

30 Aushebung. S. die Art. Dilectus o. Bd. V
S. 591, Coniuratio o. Bd. IV S. 885, Tumul-
tus. FrOhlich Heerwesen Caesars Iff. Hohl-
wein Les fonctionnaires charge's du recrutement,

Le Muse"e Beige 1902, 5ff. Angaben iiber die

zur Mobihriachung erforderlichc Frist sind wenig
vorhanden; zu einigen Notizen aus der Zeit der

sinkenden Rcpublik vgl. Frohlich 7. 256ff.

Dienstzeit. Die Angaben iiber die im Laufe
der Jahrhunderte verschicden hohen Anforde-

40 rungen der Dienstzeit, sowie die auch hiebei

dcutliche Sonderstellung bestimmter Truppenteile

sind grOBtcnteils schon im Art. Dilectus Bd. V
S. 591. 613. 620. 625. u. a. erortert; vgl. Cagnat
bei Daremberg-Saglio Dictionnaire IV 1058,

hinsichtlich des Urlaubs s. d. Art. Commeatus
o. Bd. IV S. 718ff.

Oberbefehl. Fiir die alteste Zeit legt die

Uberlieferung dem rex (s. d.) den unbedingten

Oberbefehl bei; sein imperium wird durch die

50 lex curiata (s. d.) festgestellt, Herzog St-V.

I 61. Nach dem Sturze des Kfinigtums stelit

das Kommando dem -praetor (s. d. und o. Bd. IV
S. 1113), dem Heerfiihrer, Herzog zu, dann den

Consuln, als diese erst attributive Bezeiclmung

(Cic. de leg. Ill 8) der hOchsten Wtirde die vor-

herrschende geworden war; sie iiben den Ober-

befehl ehiheitlich aus, Teilung der Truppen unter

beide Consuln gesehah vielleicht erst seit Ein-

fuhrung der manipularen Ordnung, Mommsen
60St,-R. Ill 1083, 1. Cber die militarischen Funk-

tionen der Consuln, den Wechsel im Kommando.
Geschaftsteilung s. o. Bd. IV S. 1119ff. Die aus-

nahmsweise Ubertragung des Gesamtbefehls an

einen Dictator, die jt-der Consul veranlassen

konnte, ist o. Bd. V S. 376if. erlautert, auf die

zeitweise (310—387 = 444—367 v. Chr.) Ein-

setzung der Consulartribune und deren imperium
hier nicht einzugehen.
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Aufier dern Oberbefehl in Italien und den ist, hat jedes schroffe Hervortreten dieser Kon-

angrenzenden nfirdlichen Landschaften steht den trolle yerhindert'. Das Mafi ihres Emflusses wird

Consuln die Fuhrung eines Krieges im Ausland von der persOnlichen Bedeutung des Oberbefehls-

zu; auf die Provinzen erstreckt sich ihre mili- habers vielfach abhangig gewesen sein; iiber

tiirische Kompetenz nicht; nur ausnahmsweise Caesar und seine Legaten Frohlich 46ftV Fur

kann , wohl auf Veranlassung des Senats , der diese spatere Zeit ist aber zu beachten, dafi die-

Consul sich in eine praetorische Provinz zur standigen Legaten mehr und mebr Offiziersposten

Ubernahme des Befehls begeben, Beispiele bei erhielten, besonders seit Senatoren zum Kriegs-

Momm sen St.-R. I» 54. Sulla beraubte die tribunat sich nur schwer fanden. So fungiert der

Consuln iiberhaupt des militarisehen Imperiums 10 Legat als Vertreterdes abwesenden Feldherrn, des-

(s. d.) fiir das stadtische Amtsjahr, erst naeh Quaestors und erhalt den Befehl iiber Truppen-

dessen Ablauf erhalten sie es als Proconsuln
'

telle, auch iiber die Legion, Mommsen St.-R.

aufierhalb Italiens iibertragen. Mommsen St.- I 3 683. lis 699ff, Durch Caesar ist das letztere

R. 113 94ff.: Jenes altrepublikanische universale Kommando wohl haufiger vergeben (bell. G. I 52.

Kommando, das der eigentliche Kern Trie der IT 20. V 1) und so die clauerade Stellung der

koniglichen so der consularischen Gewalt gewesen Legion unter den legatus legionis in der Kaiser-

war, hatte ein Ende'. Ill 1087; da nun ein ,von zeit vorbereitet worden,

Amtswegen zur Kriegfuhrung schlechthin be- Endlich ist noch in der Umgebung des Feld-

rufener Oberfeldherr 1 fehlte, mufite im Notfalle, herrn die cohors amicorum [eohors praetoria}

wenn scbwere Gefahr ein mit grOfiem Rechten20zu erwahnen, s. o. Bd. Ill S. 356ff. und Froh-

ausgestattetes Kommando forderte, durch Senats- lich Gardetruppen, Aarau 1882.

oder Volksbeschmfi ein solches geschaffcn werden, In der Kaiserzeit gebiihrt der Oberbefehl iiber

ebd. lis 95. Ill 1104ff. ; Rechtsfrage zwischen die Landmacht und Flotte dem Inliaber des im-

Caesar und dem Senat 30ff. Uber das Kom- perium (a. d. Art. und die Darlegungen Monini-

mando in den Provinzen s. Proconsul. sens St.-E. IIS 840ff. 848ff.), dem pnnceps. Ihm

Jedem Consul als Inhaber des Oberbefehls wird der Eid geleistet, er hat allein das Recht

steht ein Quaestor zur Verwaltung der Gelder der Aushebung (Dio LIII 15. 17. Dig. XLVIII

und fur das Rechnungswesen iiberhaupt zur Seite; 4, 3), der Verabschiedung, Offizierernennung (s. u.),

damit dies stets geschehen konne, wurden im Entscheidung uber Beforderung und Verleihung

J. 333 = 421 v. Chr. zwei neue, durch Yolks- 30 von Auszeichnungen; seine Procuratoren zahlen

wahl zu besetzende Quaestorenstellen errichtet, den Sold, vgl. Strab. Ill 167. Dafi es nur eine

iiber die Stelle Tac. aim. XI 22 s. Mommsen kaiserlicbe Armee gibt, wird auch durch die seit

St.-R. 113 562, wo weiterhin liber die finanzielle, Caracalla tibliche Benennung aller Truppenteile

militarische und iurisdictionelle Kompetenz des mit dem Namen des jeweiligcn Hemschers aufler-

Beamtcn gehandelt ist (s. d. Art. Quaestor). lich zum Ausdruck gebracht. Eine gesetznialiig

Frohlich 45ff. Sofern zwischen dem Consul und festgestellte Vcrtretung des Kaisers fehlt; inwie-

seinem Quaestor ein personliches Vertrauensver- weit dera Gardepraefecten solehe in militarLschen

haltnis besteht, konnte der Oberstkommandterende Angelegenbeiten iibertragen ward, ist im Artikel

diesem ersten Gehilfen Auftrage nach seinem Praefectus praetorio zu erortern, vgl. Momm-
Ermessen erteilen. NaturgemiiB ist der Quaestor 40 sen St.-R. lis 1116. Der miter Umstiinden ge-

der Stellvertreter des Feldherrn; sein Rang ist waltige EinfluB dieses Amtes (Herodian. \ 1, 2:

heher als der der Legaten, ihm gehiihren drei rfj<; .-rodfewf ov zolv n i^ovoiag xai Swa/Mms

Wachen, den letztern nur zwei, Polyb. VI 35; paodtxjjs axo&eovoys, Zos. II 32. Aur. Vict. Cacs.

als aber seit Augustus die Statthalter standige 9, 11) ist aber vor allem durch die Personlichkeit

senatorische Legaten hatten, wurden die Quaesto- des Inhabcrs und das Mafi des ihm vom Kaiser

ren ihnen nachgestellt. Von den Provinzial- entgegengebrachten Vertrauens bedingt gewesen.

quaestoren, den consularischen und quaestores Betreft's des Oberkominandos der Garde, der

principis in der Kaiserzeit wie dem allmahlichcn stadtischen Cohorten, der Vigiles s. d. Art. Prae-

Schwinden der militarisehen Kompetenz bei diesen fectus praetorio, Praefectus urbi, Prae-

kann hier nicht gehandelt werden, Mommsen 50 fectus vigilum.
__

a a O 24t>. 258. 567 ff. Wir sahen, dafi seit bulla der Provinzial-

Fenier begleiten den Feldherrn legati sena- statthalter nicht allein der erste Verwaltungs-

torischen Ranges, etwa seit dem zweiten Puni- beamte seines Bezirks, sondern auch der Oberst-

^chen Krice Liv XXXII 28, 12. XXXVI 1, 8, kommandierende war. Diese Vereinigung von

denn im Scilachtbericht fiber Cannae werden Zivil- und Militargewalt ist auch unter den Kaisern

^olche Offiziere noch nicht genannt, Liv. XXII geblieben bis ins 3. Jhdt. (s. u.). Infolge der

49 16- Polybios VI 35, 4. XXXV 4, 5 erwahnt Verteilung der Provinzen zwischen Senat und

Me' als' re^elmaBige Vertretung des Senats im Kaiser waren die Proconsuln aber, wenn nicht

Hauptquartier. Uber den Begriff legatus und die ein besonderer Auftrag des Princeps vorUg (Suet.

Entwicklung dieser Stellung s. den Artikel und60GaH>. 7, vgl. die Bemerknngen Mommsens St.-

Mommsen St.-R. 113 694ff. 696. Sie sollen dem R. 113 2fi3, 3. 4. 848), ohne Heer; auch die

Feldherrn mit Rat und Tat (opera ctmsilioque Sonderstellung des africanischen Proconsuls (vgl.

Varro de 1. 1. "V 87; vgl. Cic. in Vat 35; ad Comptes rendus 1904, 55:1) in dieser Hinsicht

Qn. fr. I 1, 10) zur Seite stehen, bestimmt* Nor- wahrte nur bis zum J. 37 n. Chr. f Tac. ann. IV

men fur ihr Verhalten zu geben, ist vora Senat 48. Marqnardtl 2 468. Cagnat L'aimee

geflissentlich vermieden, Tdenn das weise Mafi- d'Afr. 112ff. Fur die kaiserlichen Provinzen

halten, welches das wiinderbare VorrecM Boms hatte der Prineeps seinen Statthaltern , daher

bei all seinen politischen SchOptungen gewesen legati Augusti pro praetore, den Oberbefehl
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mandiert- in welchem Umfange, ist im einzelnen tatenses (vgl. die AuMhlungen Not dign. occ.

SS t festzustellen, s. die Art. Proconsul, V p. 121-127. VI p. 130-132 und betreffs der

Legatus Mommsen St.-E. II» 244ff. 262ff. Flotte or XLII p. 215) ,
verenngen alSo erne ge-

Das Bureau derselben besteht aus comimlarii, waltige Macbt m ihrer Hand (Malchus p. 387 D.

wmmentariewes, librarli, actarii notarii, ex- 285B: rov oz9atny<>v dvo arQ^ytpjy rcovW*^
ZTtores exaeti, stratores, singulars, bemfwiarii, adta, atx*Q slm p^iazat ec? ^v ezsgav yVv) die des

SSS^Mommsen Ephem. epigr. IV p. 533), oftern noch durch Ubertragung des Oherbeiehls der

Z^uMores (v. Domaszewski Rh. Mus. 1890, Kavallerie gesteigert ist Die Rolks die magistrz

mniestionarii (vgl. C a g n a t a. a. O. 126, 4). utriusque milihae wie Richomer btiUcho Valens,

DuTim letzten Jahrhundert so oft erschiitterte 10 Constantius, Bicimer gespielt hah en, ist bekannt.

Ober^ewalt des Kaisers iiber die Armee sicher Die Oberkommandos im Osten hatte Iheodosms 1.

7Q stellen war eins der vornehmsten Ziele der in anderer Weise organisiert, urn deren Zusam-

Diocletianisch-Constantinischen Neuordnung des menfassung in der Hand ernes dem Throne ge-

Staates Diocletian hatte den zwei Praefecti fahrlichen Beichsfcldherrn unmoghch zu machen.

nraetorio das Kommando der Garde, der sonst Von den funf mag. equitum et peditum beleh-

in Italien stehenden Truppen und eine Kontrolle ligen zwei mag. mil praesentahs je die tialtte

der Grenzfrarniaonen belassen, Zosim. II 32: ov derPalasttruppen^ot.dign. or. Vp.13. Trip. 17),

u6vov ta IbqI tifv aUiiv zdypita *jj ro/,ra>v $xo- die drei mag. mil per Qrientem, per Throw™, per

v6unzo wQovxidi xai ^ovmy, akla yaQ xai tk sm- Illyricum (Not. dign. or. VII p. 21. VIII
p.

J5.

TBtoaanha xhv %r\$ x6ba>s tpvka^v xai zk raTg 20 IX p. 29) die dortigen comitatenses • die letztern

iayauats hxa&rj^ra jrdoaif rj 7oq zmv {^eyw drei sind jedoch ganz selbstandig, die mag. mil

doyi, Ssvzloa iLk za omma voa^o^vr) xzl.; praesentaks holen nur alljahrLflh emen Bencht

.COTrtantin nahm ihnen aber die militarisehen Be- ein, Cod. lust. XII 35, 18. Mommsen Eerm.

fuffnisse ohne im iibrigen ihren hohen Rang zu XXIV 265. XXXVI 536ff

mindern und ernannte die Praefecten zu Spitzen Von entscheidender Wichtigkeit war, dali die

der Zivilverwaltnng, Maliregeln, die Zosim. II 33 seit dem Beginn des 3. Jhdts. angebahnte Tren-

tadelt- seine Angabe, dafi Constantin vier Reichs- nung der Zivil- und Mihtarverwaltung^ der Pro-

nraefe'etenbezirke geschaffen , ist jedoch falsch. vinz unter den praeses procmoiae und den dux

Die Sprengelhezeichnung fehlt iiberhaupt bis auf Umitis in der Diocletianisch - Constantimschen

Iulian nach Constantins Tod ist die Praefectur 30 Reform durchgefiihrt und damit der Jahrhundert

e

des Westreiches gespalten, und etwa urn 346 wird lang befolgte Grundsatz, die Untrennbarkeit des

Illyricum einem eigenen Praefecten unterstellt, hOchsten biirgerlichen und des hOchaten j™"?-

die Vierzahl damit erreicht, Mommsen Herm. rischen Imperium (Mommsen St.-R, II
J

Zbl;

XXXVI 201ff. Schiller K.-G. II 45ft". Der Herm. XXIV 211. 266) aufgegeben ward rjber

Oberbefehl der Truppen jedoch wurde nach den die Anfange und Entwicklung des Dukats vgl.

Waffeneattungen getrennt, die Infanterie dem Art. Dux. Er tritt an die Stelle des truhern

maqister peditum, die Kavallerie dem magister legatus pro praetore und iibt die Jurisdiktion uber

equitum (ieder auch als mag. militum oder die Grenztruppen semes Bezirks; die einzelnen

mag. armontm bezeichnet) unterstellt, zuerst den Provinzen nach geschiedenen I eile stehen

315 im Westreich, dann nach Licinius Besiegung 40 unter den nach den betreffenden Abschmtten ge-

auch im Osten. Werden beide Kommandos nur nannten duces, z. B. CIL III 764 dux lim-it.

einer Personlichkeit iibertragen, was oft geschehen pros. Setjt Dem Range nach war der Dttizii-

ist, so lautet der Titel mag. equitum et peditum nachst perfeettsstmus (Ammmn. XXI lo, <i), dann

oder mag. utriusque militiae, Mommsen Herm. spater darissimus OIL III 6 15 J = 7494 (im

XXIV 260ff. XXXVI 531 ff.; Abrifi 360. Karlowa J. 369) — der dux Valenae aber 365/7 und Ait

Eechts-Gesch. I 860. Cod. Theod. VII Parat. noch v. p. CIL m p. 10 596. Ill 37 b 1 -Cod.

Gothofredus p. 250ff. Not. dign. ed. Becking II Theod. XII 1, 113. in der Notitia aherspeetaHhs

207ff. Diese magistri (a. d. Art.) haben den hoch- ebenso Cod. Theod. VII 4 30 VIII 4, 2/. O

sten Ran^ neben den Praefecten des Praetoriums Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 591 Meist-

und denen von Rom und Konstantinopel, gehoren 50 hat er die oo/«*fr»«.-zwerten Grades; gebuhrt ihm

seit etwa 378 (O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. die hohere Stufe, hcifit er comes et dux, Cod.

1901, 599) zu den iHusfres, haben die eomitim Theod. XI 36, 33, und auch nur comes lumtis

ersten Grades (daher auch zuweilen comes genannt, {comes rei mihtans). Nachweise o. Bd IV h. bd Jtt.

Cod. Theod. VII 1, 8. 8, 8. 11, 1. 17. 18, 16. 23) 662ff. V S. 1871. Schiller K,G II 94 Mommsen
und die oberste Jurisdiktion, denn von ihrem Herm. XXIV 266ff. karlowa R.-G. I 860tt. Cod.

Urteil konnte vor Iustinian Berufung an den Theod. VII Parat. Gothofredus p 251 Die

Kaiser nicht stattfinden. Nov. Theod. II 4. Die comites provinciarum sind o. Bd. IV b. bd m.

weitere, im Osten abweichende, Ausgestaltung 663ff. besprochen.

des wichtigen Amtes ist hier nicht zu verfolgen, Uber das Flottenkommando in der Kaiserzeit

nur darauf aber hinzuweisen, daB bald fur 5rt- 60 s. o. Bd. Ill S. 2640ff., in der spatesten Zeit

liche Sprengel solehe besondere Kommandos fiir unteisteht die Donauflotte von prewfech befehligt

Gallien, Illyricnm, Orient, unter Theodosius auch dem dux Scythiac, Moesiae (seeuwlae et prtmae),

fur Thrakien, Zosim. IV 27, geschaffen werden, Daeiae ri-pensis (Not. dign. or. XXXIX p. 88. XL
Seeck Quaest. de Not. dign. 10. Die mag. pe- p. 94. XLII p. 97), die in Italien and Gallien

ditum in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers dem magister peditum praesentalis (Not. dign.

heifien inpraesenti, praesentales, belehligen, wie occ. XLII p. 215ff.), die elassta Sambrusa dem

Mommsen Herm. XXIV 263ff. naher ansfuhrt, dim Belgicae secundae (XXXVIII p. 207), die

die palatini in Italien, mittelbar auch die comi- classis Ftavia I et II und die verschieden statio-
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nierten Teile der elassis Histriea dem dux Pan-
noniae secundae und primae , sowie dem dux
Valerias (XXXII p. 190. XXXIII p. 194. XXXIV
p. 197ff.), der rmmerus baroariorum Confluenti-
bus sive Breeantiae (auf dem Bbdensee) dem dux
Raetiae (XXXV p. 201), der rmmerus bareario-

rum in Britannien dem dux Britarmiae (XL
p. 210) usw., mithiil sind die Flottenabteilungcn

dem jcdesmaligen Befehlshaber der Truppenmacht
des Distrikts untergeben.

Das Offizierkorps. Zunachst ist voraus-

zuschicken, daB ein cigentlicher Offizierstand in

unserem Sirrne schon deshalb wiLhrend der republi-

kanischcn Zeit nicht vorhanden sein konnte, wcil

im Prinzip cin stehendes Heer fehlte. Mit der

jahrlichen Neubildung der Legionen waren jedes-

mal auch deren Befehlshaber zu ernennen. Seit

Augustus ist zwar das Heer stehcnd, ein Stand

Ton Berufsoffizieren aber nicht zugleich geschaffen.

Momm sen Sybels Ztschr. XXXIV 5. Die ver-

schiedenen Kommandostellen femer sind schon

in der Republik nicht erfahrenen und erprobten

Soldaten ubertragen, etwa tiichtige Centurionen

dazu beffirdert worden , sondern jungen Mannern
verliehen, die hOchstens in der Reiterei gedient

oder ais eontubcrnales (Cic. ad Att. XIII 33, 3; ad

fam. V 20, 7; pro Plancio 27; pro Caelio 73. Suet.

Caes. 2) im State hoherer Offiziere, oft ihrer

Verwandten, an Feldzugen teilgenoinmen batten,

s. o. Bd. IV S. 1165. Von planmaBiger Vorbil-

dung fiir den militarischcn Beruf erfahren wir

nichts, wenn man nicht die kCrperlichen Ubungen

der romischen vornehmen Jugend in Reiten,

Schwimmen, Spcerschleudern, Faustkampf u. a.

oder auf Jagd als sol die gelten lassen will,

Frohlich 110; vgl Pint. Ant. 2; Caes. 17.

Suet. Caes. 57. B. Alex. 21, 2 u. a. m.; ebenso-

wenig von theoretischen Studien der kiinftigen

Heerfiihrer. tiberliefert wird zwar, daB der

jfingere Scipio in Xenophons Cyropaedie Belehrung

suchte, ebenso Cicero, als er einen Partherkrieg

ffihren zu mtissen glaubte (Cic. ad fam. IX 25. 1

;

ad Q. fr. I 1, 23), daB Lucullus mit Erfolg

Kriegsliteratur gelesen habe (Cic. Acad. II 1, 2)

und Brutus vor Pharsalus mit einem Auszug aus

Polybios beschiiftigt war, Pint. Brut. 4. DaB
auch manch anderer in der Kriegsgeschiehte der

Vergangenheit nicht unbewandert gewesen, ist

naturlich. Es drangten sich aber vielfach zu den

Offlzierstellen nicht Manner aus militarischem

Intcresse. sondern urn rasch Reiehtum zu ge-

winnen, dturch Erfolge im Felde die Augen der

Masse auf sich zu lenken und einer politischcn

I.aufbahn die Wege damit zu ebnen. Mit solchem

Nachwuchs fiir die Offkierstellungen batten die

Befehlshaber oft Not gemig. Caesar klagte nament-

lich in Gallien fiber die mangelnde Erfahrung und

geringe Bereitwilligkeit der jungen Tribunen (bell.

G. I 39, 2. V 30, 1; vgl. bell. Afr. 54, 1, weitere

Belege bei F r 6 hi i e h 19) ; ein Feldherr von solcher

Genialitat vermochte trotz aller Schwierigkeiten

sich aus derartigem Material tiichtige Ffihrer

heranzuziehen, durch strenge Zncht nnd Schulung,

besonders durch das Geschick, jeden seinen Fanig-

keiteii nach zn yerwenden, Caes. belL civ. Ill

51, 4. FrShlich 113.

in der Kaiserzeit ward es zmifiehst nicht anders.

Die SenatorensOhne wurden Legionstribunen tmd

Praefecten, ohne militarische Schulung erfahren zu

haben. Tacitus Agr. 5 sagt Ton solchen, daB

mancher titulum tribunatm et imeitiam retulit,

und sein Urteil fiber die Befahigung des Vitellius,

der doch mehrere Kommandos gehabt, hist. IH
56: ignarus militiae, inprovidus consilii, quis

ordo agminis, quae oura explorandi, quantus ur-
gendo traiiendove bello modus, alUs rogitans . .

.

diirfte auf manchen audern hohern Offizier passen.

10 S. weiterhin uber den Tribunat. Ebenso standen

den Jtinglingen ritterlichen Ranges die Offlzier-

stellen ohne weiteres offen , wie K ii b 1 e r im
Art. Equites auseinandergesetzt hat. Erst seit

der Diocletiaiiisch-Constantmischen Heeresreform

gab es Berufsoffiziere und konnte von rechts-

wegen der Gemeine selbst zur hochsten Spitze

gelangen.

Offizierernennnng. Dem Inhaber des im-pe-

rium gebiihrte znnachst allein das Recht, die

20 Befehlshaherstellerj mit geeigneten Personlicli-

keiten zu besetzen. DaB, wie erwahnt, die Quae-

storen frtih durch Volkswahl bestimmt wurden
und ebenso ein Teil der Tribunen, hat das Er-

neunungsrecht des Consuls eingeengt (Mommsen
St.-R. I 3 120, vgl. lis 97), das ihm ferner auch

fiir die Centurionen und Decurionen (Liv. XLII
33. Cic. in Pison. 88. Varro bei Nonius s. ex-

tispices. Tac. ann. I 44), die praefecti soeium
und praefeeti faforum zukam. Wenn Poljb. VI

30 24, 2. 25, 1 die Centurionen und Decurionen

durch die Tribunen ernennen laBt, und ebenso

den opt-io des centurio nnd deeurio zunachst

durch diese, dann durch die Tribunen, so wird

Mommsen s Erklarung. daB unbeschadet der

Zustandigkeit des Consuls tatsachlich diese Grade
durch die nachsten Vorgesetzten besetzt wurden,

zutreffend sein. Liegt dem Praetor ausnahms-

weise die Aushebung ob, so ernennt er auch die

Offiziere, Liv. XLII 35, 4.

40 Seit Augustas ernennt der Kaiser als Oberbe-

fehlshaber die Offiziere, Eingriffe in dies Recht
werden bestraft, Dio LXXVIII 13, Mommsen
St.-R. 113 265. 851. Ill 546; die Patente fur die

aus dem Ritterstande besetzten Stellen bis zum
Reiterpraefecten aufwarts werden im Bureau aJ>

npistuUs ausgefertigt, Stat. silv. V 1, 94ff., dazu

Hirscbfeld Kais. Verwaltungsbeamte 2 322, die

Ernennungen fur senatorische OfflzierposteTi er-

folgen durch eigenbandige codicilli der Kaiser. Die

50 kaiserliehe Ernennung wird zuweilen im Xitel ver-

merkt, .so trib. mil. divi Aug, CIL III 3852, vgl.

335 X 6309. Da die senatorischen Proconsuln

nicht fiber Truppen verfugen, kOnnen sie nur die

praefeeti fabrum bestellen, denn diesem Amte ist

die militarische Qualitat friih verloren gegangen.

Die kaiserlichen Statthalter, auch ohne Heer,

durften eine Anzahl Tribunen ernennen (Plin. ep.

II 13. 2. Ill 8. IV 4, 2. VII 22) auf Grund von

ihnen zur Verfiigung gestellten Blankopatenten,

60s. o. S. 302 und den Art. Legatas pro prae-
tor e. In der spateren Kaiserzeit sind an der Er-

nennung die magistri militum praesentales und
mag. offkiorum beteiligt. Ftur die eine Rangliste,

das mains latereutum (s. d.) im Westreiche und in

den Donaudukaten, macht der erstere dem primi-
eerius noforiorum Vorsohlage (Not. dign. or. XVIII
p. 42; occ. XVI p. 160), fftr die andere, das
minus latereulum im Ostreiche, der mag. officio-
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rum beim scrinium memoriae, Cod. Theod. I 8,

1_3. Cod. lust. XII 59 (60), 8 zur Bestellung

der praepositi praefecti tribuni, Schiller K.-G.

II 93. Mommsen N. Archiv XIV 457f. An
Klagen fiber mangelhafte Beobachtung der Ressort-

grenze fehlt es nicht.

Qualification und Avancement. DaB die hohern

Offiziere und auch die Centurionen das rOmische

Btirgerrecht haben mtissen, ist klar. Wenn unter

senatorischen Offlziersposten , wie Hirschfeld
Kais. Verwaltungsbeamte2 418 zeigt, noch nicht

scharf geschieden; die spater fast nur von Rittern

bekleidete Reiterpraefectur wird zumeist mitSena-

toren besetzt. Diesem Stande sind aber die

hochsten Kommandostellen vorbehalten, Wie die

ritterliche Offizierslaufbahn (militia eqwstris)

geordnet war
f
inwieweit sich die von Suet. Claud.

25 erwahnte Folge unter den wichtigsten Posten

Claudius den Befehl fiber die Truppen in Judaea 10 derselben, der praefedura cohortis, praefeetura

ein Procurator, der Freigelassener war, fiihrte
~ 7 ~~ J™ *-' 1 *•- '—-—*" ~ A™ "^-^««-*-

(Suet. Claud. 28. Tac. hist. V 9), ist es eine Aus-

nahme; jedenfalls war dieser Antonius Felix vor-

her in den Ritterstand erhoben, Hirschfeld S.-

Ber. Akad. Berl. 1889, 423. Freigelassene sind

selbst zu niedern Graden in der spatesten Zeit

grundsatzlich nicht zngelassen, Cod. Theod. IV

10, 3 (im J. 426). Als die Italiker faktisch vom

alae, dem trilmnaius Ugionis, oder fiberhaupt

ein regelmafliges Avancement von dem einen zum
andern fcststellen laBt — seit Scverus ist diese

Beforderung nur selten noch nachzuweisen , CIL
III 6075. VI 1636, vgl 1641. IX 5439. XI 6337.

XIII 1680. XIV 3626. CIG 3497 — , hat bereits

Kiibler o. S. 301ff. auseinandergesetzt, ebenso

die titulare Verlcihung von Oifiziersrang, Suet.

Kriegsdienst ausgeschlossen wurden, sind sie doch Claud. 25: stipendiaque instituit et imaginariae

nach wie vor Offiziere geworden ; inmier zahlreicher 20 militiae genus, quod vocatur supra numerum-

aber finden sich naturgemafl Provinziale in Kom-
mandostellen.

Die SenatorensOhne, die in die Curie eintreten

tmd Amter bekleiden wolltcn, liatten zumeist

Offizicrsdienste zu tun (Suet. Aug. 38: liberis

senatorum . . militiam . . auspieantibus noti iri~

buna-turn modo legionum, sed et praefeeturas

alarum dedit, ao ne quis expers eastromm essct,

binos plerumque latielavios praeposidt singulis

quo absentes et tiiulo tenus fungerentur, und
fiber den seit Severus vorkommenden, nach dem
Tribunat aber auch lediglich als Standesbezeich-

nung erteilten Titel a militiis gehandelt; vgl.

dazu Seeck Untergang II 473ff. und O. Hirsch-
feld a. a. O. 419ff. 42 Iff., der namentlich diese

Offizierstellungen fiir Vorstufen zur procuratori-

schen Laufbahn (s. d. Art. Procurator. Suet.

v. Plinii p. 92 R. Tac. Agr. 4) unter Beifugung

alts; Tib. 9. DioLXVIIU. Plin. epist. Ill 20, 5. 30 eines reichen epigraphischen Materials erlautert.

Mommsen St.-R. 13 546) vor oder nach dem
Vigintivirat (s. d.). spater nur nach demselben.

Mehr und mehr aber haben bald die senatori-

schen Kreise sich von dem aktiven Dienste zu-

riickgezogen und sind unter Dispens zur Amter-

laufbahn zugelassen ; an den Inschriften laBt sich

dies einigermaBen vcrfolgen, wie Seecks Belege

(Untergang II 469—472) zeigen; namentlich ist

auch bemerkenswert, daB die Dispensationen unter

R. Cagnat Militia equestris bei Daremberg-
Saglio Diet. Ill 1891ff.

Fiir die nachdiocletianische Zeit hat Seeck
Unterg. II 42. 486 bereits auf die Stelle Hieron.

adv. loh. Hieros. 19 (Migne L. 23, 370) aufmerk-

sam gemacht: finge atiquem tribuniriae pole-

statis mo vitio regradatum per singula militiae

equestris officio, ad tironis vocabuluvi devohi-

tum: numquid ex tribuno statim fit tiro? non,

Claudius und Traian seltener werden. Septimius 40 sed ante primieerius, deinde senator, ducena-rius,

Severus hat durch die Ubertragung des Oberbe-

fehls fiber die drei von ihm neugeschaffenen Le-

gioneu (a. u.) an ritterliche Praefecten einen weitern

Schritt in der Zuruckdrangung der Senatoren vom
lleere gemacht, O. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
Berl. 1889, 436; Kais. Verwaltungsbeamte 2 396.

Unter Gallienus erfolgte der formelle AusschluB
dieses Standes von der Offizierkariiere — Momm-

eentetmrius, biarchus, cireitor, eques, dein tiro.

Es war nun die Moglichkeit erOffnet, vom Rekruten

zu den hSclistfln Posten zu gelangen , urn so

leichter, wenn man gleich in einen der bevor-

zugten Truppenteile Aufnahme gefunden hatte,

ausgezeichneter Leistungen wcgen rascher be-

fOrdert ward oder als Barbar Bevorzugung genoB.

Der Rekrut der Grenztruppe avancierte allmah-

lich durch Ausscheiden der Vordermanner (Cod.sen a. a. O. 547, 1 gibt Nachweise der letzten

bekannten Legionstribunate senatorischer Ritter— 50 Theod. VI 24, 10. 27, 9. 14 und andere Stellen

und damit auch von den hohern Verwaltungs- mehr bei Seeck a. a. O.) unter die principales

posten, Aurel. Vict. Caes. 33. 34 (dazu Seeck und konnte dann bei den com itatenses eintreten,

475, 34). Schiller K.-Gesch. I 841. Constantin

versuchte dann auch diese Elemente wieder heran-

zuziehen und vermittelte den Senatoren durch den
Dienst in dem vornehmen Korps der domesttei
die Gelegenheit zu hohen Stellungen emporzu-
steigen. Schiller II 100.

Dafi von einem geregelten Avancement im

wo er wiederum vom Gemeincn zum primieerius

aufzusteigen vermochte, wenn er dienstfahig blieb,

und falls er noch unter die protectores aufge-

nommen ward, endlich ein Kommando als tribu-

nus, praefectus, praepositus erlangte (Seeck 43).

Eine Reihe Verordnungen wollen ungerechten und

willkfirlichen Befordermigen vorbeugen. Verboten

eigentlichen Sinne bei den Offizierposten zu- 60 werden saltuariae promotiones, gestattet ist aus-

nachst nicht die Rede sein kann, geht aus dem
oben iibeT die Besetzung dieser Stellen Gesagteu

schon hervor. Man konnte hohe Wurden erlangen,

ohne ein Militarkommando bekleidet zu haben;

Cicero war vor seinem Proconsulat in Kilikien

nur tiro gewesen , Cic. Phil. XII 27. Momm-
sen St.-B. Is 510, 1.

Unter Augustus waren die ritterlichen und

nahmsweise rasche Beforderung von Veteranen-

sohnen, die zur Reiterei sich melden, Cod. Theod.

VII 22, 2 (a. 326) ; oft wird die Innehaltung der

stipendia iusta eingescharft, vorzeitige Entlassung

untersagt, so VII 1, 4. 7. Es soil nach Verdienst

gehen, wie Theodosius auch fiir die zivile militia

verordnete VII 3, 1: in omnibus, qui militiae

nomen dederunt , ratio est habenda meriforum.
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Offiziere der Legion. Einen obersten Kom-
mandeur hatte die Legion dem Prinzip nach (Aus-
nahmen Mommsen St.-R. IIS 700, 6) in republi-

kanisclier Zeit nicht. Die Consuln ernannten
sechs tribuni militum {trib. militates CIL XIV
2237. 2577. 2578), von denen je 2 zwei Monate
befehligen (Polyb. VI 34, 3) und gewohnlich tag-

lich abwechseln, Liv. IV 46, 3. XXII 41, 3. Polyb.

Ill 10, 4. Seltener hat jeder Tribun einen vollen

Zeit des Tiberius sind auch diese Wahlen abge-

schafft worden.
Eine wesentliche Anderung in der Stellung-

der Tribunen seit der Kaiserzeit laBt sich nicht

nachweisen, Marquardt 460; nur untersteheu

sie jetzt dem neugeschaffenen Legionskommando,
dem legatus legionis (s. u.), und geben einige
Funktionen an der praefectus eastrorum ab,
Fiir die von Schurz Militarorganisation I 1 3ff.

Monat den Oberbefehl gehabt, Liv. XL 41, 8 10 bchauptete Reform des Tribunals darch Hadrian
(dazu Mommsen St.-R. is 47). XLII 35, 4 (dazu

Marquardt 364). S. den Art. Tribunus mili-
tum. Als bei der wachsenden Zahl der Legionen
mehr Tribunen notig wurden, verlangte das Volk
Anteil an der Ernennung und erhielt im J. 392
= 362 v. Chr. das Recht, 6 Tribunen von den 24

fiir 4 Legionen erfordcrlichen zu wahlen (Liv.

VII 5, 9), dann 443 = 311 deren 16 (Liv. IX
30, 3) und , seit noch mehr Legionen gebildet

flnde ich keine durchschlagenden Beweise. Die
senatorische Jugend beginnt auch in dieser Periode,.

bis zu den Flaviern, ihre Laufbahn mit diesem
Posten, Suet. Tib. 9. Senec. ep. 47, 10. Plin. ep. VI
31. Dio LXVII 11; gefordert wird ein Alter von
18 Jahren, mehrfach bekleiden die Anwarter vor-

her den Vigintivirat , so CIL III 551. V 531.

Mommsen St.-R. 13 546, Uber diese Sdhne von
Senatoren in ritterlichen 0ffi2ierstellen {tribuni

wurden, im J. 547 = 207 die Befugnis, die 24 20 laticlami), den titularen Tribunat {iribunus sex-

fiir die ersten 4 Legionen zu bestimmen (Liv.

XXVII 36, 14; s. o. Bd. V S. 596ff.; vgl. Lex
repetund. CIL 1 198: [tribunus mi]l(itum) Ifegio-

nibusj IJI1 primis), die iibrigen sind auch ferner

von den Consuln ernannt worden. So werden die

24 in den Tributcomitien gewahlten tribuni mi-
litum a populo (Mommsen St.-R. 113 576, 2),

die ihr Jahresamt am 1. Januar antraten, von
den durch die Feldherrn ernannten, den tribuni

menstris) und die weitere Laufbahn hat bereita

Kubler o. S.303if. gehandelt. Vgl. auch Mom m-
sens Besprechung der Inschrift des C. Velius

Rufus aus Baalbek, S.-Ber, Akad. Berl. 1903, 819ff.

Wir finden aber auch Tribunen, die mehrcre Jahre
dienten, wenn auch nicht in derselben Legion,
CIL II 1262. 4509. VI 332. 1333. 1450. IX 2457.

XI 376. 3718. XIV 3599. 3602. Cagnat bei

Daremberg-Saglio Diet. Ill 1058, Traian

rufuli (Festus p. 260. Ps.-Ascon. p. 142 Or.), unter- 30 sammelte zehn Jahre in solcher Stellung mili-

schieden. DaB die Wahl der Burgerschaft nicht

immer die geeignetsten Persdnlichkeiten erkor,

ist begreiflich, ebenso, daB die Gewahlten sich

fiir die Bevorzugung dann wohl durch mancherlei
Riicksichtnahme im Dienste erkenntlieh erwiesen.

Nit'zsch R. G. I 115 riihmt zwar den sichern

Takt des Volkes bei der Wahl; durch den Korps-

geist des rSmischen Legionars, der Burger und
Soldat zugleich war, seien schlimme Folgen dieser

tarische Erfahrungen (Plin. paneg. 13), Hadrian
diente ebenfalls langer als Tribun in mehreren
Legionen, Hist. Aug. Hadr. 3. CIL III 550, o.

Bd. I S. 497.

Die Tribunen sind, abgesehen von ihrer Auf-
gabe als Fuhrer der Legion auf dem Marsche
(Hist. Aug. Sev. Alex. 50, 2) und in der Sehlacht

(Plin. n. h. XXII 11. Tac. hist. Ill 9. Hist Aug.
Aurel. 7, 1. Marquardt 460), sowie ihre Truppe

demokratischen Offizierswahl vermieden worden. 40 dem Feldherrn gegenuber zu vertreten (Caes. bell.

Es bedeutet doch aber eine scharfe Kritik des Ver-

falrrens, wenn man in ernster Lage wie 583 =
171 v. Chr. die Wahl aussetzte und dem Feld-

herrn die Ernennung seines Stabes iiberlieB, Liv.

XLII 31, 5. Immerhin war spater nach Polyb.

VI 19, 1 Bedingung, daB von jenen 24 Tribunen-

stellen 14 nur an solche, die in funf, 10 an solche,

die in zehn Feldztigen gedient hatten, vergeben

werden sollten. DaB manche Tribunen in den

G. V 28. 3. VI 7, 8), mit den verschicdensten

Geschaften betraut. Dig. XLIX 16, 12, 2 (Maccr
1. I de re militari): offieium tribunorum est vel

eorum, qui exereiiui praesunt, milites in eastris

continere, ad exereitationem producere, dares
portarum suscipere. vigilias interdum circumire,

frumentationibus commilitonum interesse , frw-
mentum probare, mensorum fraudem coercere f

delicto* secundum suae auctoritatis modum casti-

Punischen undMakedonischcn Kriegen vorher hohe SOgare, principiis frequenter interesse, querellas

Staatsstellungen innegehabt, zeigen die von Mad-
vig Kl. Philol. Schr. 544 gesammelten Beispiele.

Marquardt 366. Spater aber ist der Nachweis
einer bestLmmten Zahl von Dienstjahren nicht

mehr verlangt oder auf ein Jahr beschrankt wor-

den. Mommsen St.-R. 13 511. 545. 113 570
;

zumeist haben jene erwahnten vornehrneii Jiing-

linge diesen Posten bekleidet. Die Tribunen
tragen den anulns aureus als Rangabzeiehen.

commilitonum audire, caktudinarios inspieere.

Ihnen lag, wie weitere Nachrichten bestatigen, ob:

anfangs (Frohlich 21, 1) die Ernennung und Ver-

teilung der Centurionen (Polyb. VI 24), die Auswahl
des Lagerplatzes (Caes. bell G. II 17,1) und die

Beaufsichtigung der Posten f Polyb. VI 35. Caes.

bell. civ. I 21, 4) — beide Funktionen sind spater

dem praef. eastrorum iibertragen — die forme lie

Entlassung der verabschiedeten Soldaten (Tac.

Trotzdem in der letzten Zeit der Republik nicht 60 aim. I 37), Urlaub zu erteilen (Cod. lust. XII
ulljahrlich die Legionen neu gebildet wurden. wird
die Tribunenwahl nicht unterlassen, Plut. Cat.

min. 8. 9; Caes. 5. Suet. Caes. 5. Cic. Verr. I

30. CIL X 837—839. 1074; die Gewahlten
tonnten aber vielfach keiner Legion zugewiesen
werden, also keinen Dienst tun; im Titel wird
daher auch die Legion nicht namhaft geraacht,

Mommsen St.-R. II 3 578. In der ersten

36, 13; in Cod. Theod. VTI 12, 1 ist den prae-

positi, tribuni, decuriones diese Befognis ver-

sagt), fur Getreidezufuhr zu sorgen (Caes. bell. G.

Ill 7, 3. VI 39, 2), das Hospitalwesen (Veget. Ill

2) und die Listenfuhning. Diese Stammrollen
beschreibt Isid. orig. I 24, 1 : in bremculis quo-
que, quibus militum nomina conlinebantur, pro-
pria nota erat apud veteres, qua inspieeretur,.

quanti ex militibus superessent quantique in betto

occidissmt. T nota in capite versiculi supposita

superstitem designabat; @ litera vera ad unius-

euiusque nomen defuneti apponebatur. De qua

Persiw (IV 13): Et potis est nigrum vitio prae-

figere theta. Martial. VII 37, 1. Auson. epigr.

79, 13. Rutin, in Hieronym. II 36 p. 298 Bened.

erklart die Buchstaben durch 6avd>v und TtjQov-

uevog. Marquardt 460 verweist weiter auf

Galen. XVII 1 p. 601 K. Marini Atti p. 165.

177a. 609ft. und die Untersuchung O. Jahns

Specimen epigr. 54ff. ; vgl. Mommsen Ephem.

-epigr- VII p. 460. In lateinischen Inschriften

wird der Lebende mit Vfivit) bezeichnet. Eine

solche Matrikel von Soldaten der legio III Gyr.

und XXII (vor 108 n. Chr,) enthalt der Papyrus

Rainer, Wessely Schrifttafeln zur altera latein.

Palaeogr. V nr. 8. Entlassene Soldaten expun-

gnntur, Schol. Pers. II 13. Plaut. Cure 585. In

diese Listen, die Kaiser wie Hadrian und Severus

Alexander genau kannten (Hist. Aug. Hadr. 10,

8; Sev. Ales. 21, 6), trug letzterer noch Per-

sonalnotizen ein. Die Tribunen haben endlicli

aber auch das Exerzieren zu beaufsichtigen (Hist,

Aug. Maxim, duo 5, 5. Veget. II 12), die Recht-

sprechung im Lager (Tac. ann. I 44. Veget. II 9.

Isid. orig. IX 3. 29), und erscheinen als die-

jenigen, welchen fiir den gutcn Zustand der Truppe

die Verantwortung obliegt. Daher tragt Hadrian

auch far gute Besetzung dieses Postens Sorge,

Hist. Aug. Hadr. 10, 3: cum tribunes non favor

militum sed iustitia eommendaret . . nee tribu-

num nisi plena barba faceret aid eius aetatis,

quae prudentia et annis tribunaius robur imple-

ret; vgl. auch Prob. 4. Die Wichtigkeit des Amtes

geht auch aus dem hervor, was Hist. Aug. Pesc.

Nig. 3 von Nigers Strenge gegen die Soldaten

berichtet wird, an des.sen Grundsatz: militem

timere non posse, nisi integri fuerint tribuni

et duces militum, und die Notwendigkeit, diesen

Offizieren zunachst Zucht beizubringen , Severus

in dem die Zuohtlosigkeit der gallischen Soldaten

tadelnden Schreiben an Ragonius Celsus erinnert:

milites tui vagantur. tribuni medio die lavant,

pro tricliniis popinas habent, pro cubiculis meri-

toria; saltant, bibunt, cautant et mensuras con-

riviorum meant, illi hoc sine mensura -pot-are.

ha.ee, si ulla vena pateniae diseipUnae viveret,

fterent'? emenda igitur primum tribunos, deinde

militem. An Hilt'spersonal stehen den Tribunen

zur Seite: bencflciarii, camicularii, commenta-
rienses, lihrarii, Cagnat L'arme'e 174ff.

Ein einheitliches Legionskommando zu schaften,

hatte sich nicht selten als Notwendigkeit heraus-

gestellt; Caesar muBte daher zeitweise seinen Le-

traten und Quaestoren den Oberbefehl iibertragen

(bell. G. I 52, 1. II 20, 3. V 1, 1; bell. civ. Ill 62,

4. V 47, 2 a. 6. Marquardt 457). Erst Augustus

unterstellte die Legion einem besonderen Offizier,

Jem legatus legionis (s. d.), Dio LII 22. 2. Tac.

ann. I 44. IV 73. Soet, Aug. 23; Tib. 19.

Mommsen St.-R. II <* 700, der meist aus den

Praetoriern genommen ward, Borghesi Oeuvr.

IV 138 ; selten ist, wie Gallus beantragt hatte (Tac.

ann. n 36), die Stellung vor der Praetur uber-

tragen, Tac. ann. XIV 28. Suet. Nero 15. CIL X
6659. XI 5210.- XTV 3608. Dieser Legat befehligte

zunachst auch die zur Legion gehOrigen auxilia,

inagesamt also liber 10000 Mann; je mehr aber

diese Alen und Cohorten in eigenen Garnisonen,

entfernt vom Hauptquartier der Legion, unter-

gebracht werden muBten, sind sie auch dem Kom-

mando nach von dieser gehist worden und untcr das

des Legaten der Provinz getreten. Uber die Urn-

wandlung des senatorischen Legionslegaten in den

ritterlichen praef. legionis s. weiterhin. Zum
Stab des Legaten gehtirten be?ieficiarii,stratores.

10 commentarienses, cornicularii, librarii.

Hier und da ist auch die Legion noch vom
Kriegstribun oder vom Praefecten befehligt, CIL

III 605: trib. mil(iium) pro legato. Tac. hist. Ill

9. CIL V 3334: praef. eg. pro kg(ato). Anders

waxen die Kommandoverbaltnisse in Agypten ge-

ordnet wegen der besonderen staatsrcchtlichen

Stellung dieses Landes: die drei Legionen, ubrigens

durchweg aus dem Osten rekrutiert., aus Galatien

und Agypten selbst, und deshalb nicht als voll-

20 wertig betrachtet (Mommsen Henri. XIX 5. 22),

sind dem ritterlichen praef. Aegypti untcrstcllt,

O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berlin 1889,418.

Nur hinweisen kann ich hier auf die Erfirterungen

in dieser Abhandlung — aufgenommen in der

eben erschienenen 2. Auflage des Buches ,Kaiser-

liche Verwaltungsbeamte bis auf Diocletian', im

Absclmitt Agypten und die Provinzen S. 343—409
— uber das den Procuratoren gegebene Kom-
nmndo von Ausiliartruppen , die zeitweise Ver-

30 wendung derselben als Vizestatthalter in den mit

Legionen belegten Provinzen, die ,das Vorspiel

zu der definitiven Verdrangung der Senatoren von

den groBen Militarkommandos' seit der Mitte des

3. Jhdts. bildet, die proeuratores pro legato von

Raetien und Mauretania Tingitana, die Procura-

toren mit dem Schwertrecht, und daB die legio I

und III Parthica in Mesopotamien und die legio II

Partkica in Albano unter ritterlichen Praefecten ge-

standen haben. S. die Art. Procurator, Praeses.

40 Eine weitere Veranderung im Kommando fand

statt, seit die Truppen in festen Platzen standen

und deshalb iur die Lager eigene Befehlshaber

ernannt wurden, die praefecti eastrorum (s. den

Art,). Wilmanns Ephem. epigr. I p. 81. Mar-

quardt 458ff. Cagnat L'arme'e d'Afr. 182ff.

Man legte Wert darauf, diesen Posten militarisch

gescliulten PersOnlichkeiten anzuvertrauen und

nahm dazu altgediente Centurionen, besonders pri-

mipili. Tac. ann. I 20. Anfangs wird der Name
50 der Legion im Titel nicht genannt; far praefectus

eastrorum ist der Platzkommandant, gleichviel ob

ein, ob mehrere Legionen oder ob VexiUationen und

Cohorten im Lager liegen -, nur der Kaisername wird

zugefugt z. B. CIL X 4868; erst als seit Domitian

(Suet. Dom. 7) jede Legion ibr eigenes Lager hat,

wird zu praef. eastrorum der Name derselben an-

gegeben und dafiir spater abgekurzt praefectus

legionis derartig ublich, daB praefectus fabrum

seit Severus nicht mehr vorkommt; 0. Hirsch-

60 f eld Kais. Verwaltungsbeamte 2 421 meint, daB

mit der Anderung des Namens auch eine Er-

weiterung der Kompetenz verknupft gewesen sei,

und macht darauf aufmerksam, daB die praefec-

tura legionis nun vielfach als Vorstufe zur Pro-

curatur bekleidet wird. Als unter Gallienus die

senatorischen legati legionum verschwinden, wer-

den die praefecti legionum die Befehlshaber der

Legion, fiber die Funktionen der Lagerpraefecten
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unterrichtet Vegetius II 10; ihnen liegt die An- Die Offlziere der Flotte praefeeti, subpraefeetir
lage des Lagers, die Dbhut fiber die da beflnd- praeposUi s. o. Bd. Ill S. 2640ff., fiber die

lichen Geb&ude, das Gefangnis (s. u.), die Lager- stotarchi} triarchi,nauarckimid. die verschiedenen

igskrieg
Dienst des Gemeinen kennen gelernt hatte]. 32; Von den Offizieren nach der Diocletianisch-
hist. II 29. Ill 7), die Sorge fur Waffen, Maschinen. Constantinisehen Armeereform hebe ich im An-
den Train, Wege, Briicken- und Schanzenbau. schluB an die von Momm sen Herm. XXIV 224.
Tac. ann. I 20. XII 38. Marquardt 459. In 10 268ff. vgl. XIX 220. 228 gegebenen Nachweise,
seinem Bureau befinden sich beneficiarii, librarii, vgl. Cod. Theod. VII Gothofredus Parat. p. 252
je ein commentariensis und comieidarius

.

folgende hervor. Die cinzelnen Abteilungen werden
Nach Diocletian ist wie die Legion selbst von tribuni befebligt (Cod. Theod. VII 1, 12. 13.

audi deren Oberkommando zersplittert, Momm- 17. X 20, 11. XII 1, 113. 128, tribuni militum
sen Herm. XXIV 21 3ff. ; AbriB 359. Der prae- VIII 5, 49, tribuni et comites inferiores VII 11,

fectus legionis wird in der Notitia bei den Grenz- 1. 2), die sich finden sowohl bei der Reiterei

truppen (auBer in Agypten) erwahnt, im iibrigen als Fuhrer der sehola (Cod. Theod. VI 10, 3. VII
aber in keiner andern Urkunde oder Nachricht, 4, 22. 23, dazu Gothofredus und zu VI 13, 1.

so daB der Schlufi gerechtfertigt scheint, das XIV 17, 8. 9) — im Range die vornehmsten (Cod.

Amt sci, wenn nicht abgeschafft, doch nicht mehr 20 Theod. VI 13, 1. Not. Theod. 21) — und der
besetzt und die Notitia spiegele da fruhere Ver- vexUlaiio (Cod. Theod. VII 4, 23. Ammian. XV
haltnisse wicder. An seiner Stelle befeliligen die 4, 10. XXI 11, 2. XXV 1, 8. 9), wie b'eim Pufi-

sechs Tribunen der Legion, Veget. II 12. Not. volk als Fuhrer der Neulegion (CIL III 6159.

dign. occ. XXVI p. 177. Die Angaben der Notitia V 6213. VIII 9248), des auxilium, der Garde
beweisen iibrigens die weitere Zerteilung des Kom- (Ammian. XVI 11, 9. 12, 63. CIL V 8758), der gens
mandos; z, B. der praefectus legionis II Herculiae Marcomannorum (Not. dign. occ. XXXIV p. 197),

steht in Troesmis, ebenso der praefeelus ripae der gens per Raetias deputaia (XXXV p. 201,

legionis II Herculiae cohortium quinque peda- vgl. den tribunus militum Xerviorimi, XXXVIII
turae inferioris (hieriiber und zu der in diesen p. 208) und der Cohorte, Cod. Theod. VII 12, 1

Abschnitten mehrfach entstellten Lesung, Momm- 30 = lust. XII 42, 1. Cod. Theod VII 20, 10 und
sen a. a. 0.), in Axiupolis der praefectus ripae stets in der Notitia. Mnllcr Philol. N. F. XVIII
legionis II Herculiae cokortium quinque peda- 594ff.

turae superioris, in Plateypegiis der praefectus Auch der Titel praefectus (s. d,) findet sich

ripae legionum I loviae et II Herculiae musculo- bei Vorgesetzten der verschiedensten Truppenteile

rum Scytkicorum et classis, Not. dign. or. XXXIX und militarischen Posten (Cod. Theod. VII 20, 2),

p. 87; ahnliches gilt von dem Kommando der der aloe (Not. occ. XXVI p. 177. XXXV p. 200),

legio I Italica und legio XI Claudia, XL p. 90, bei den Flotten (oft in der Notitia) , den Waffen-

der legio V Maeedoniea, legio XIII Gemma fabriken, den Eastellen, den laeti und gentiles, den
XLII p. 96 u. a. m. , wo zwar ein praefectus Teilen des africanischen limes, Not. occ. XLII
ripae legionis nicht genannt wird, aber mehrere, 40 p. 216ff. Haufig tritt daftir ^ae^os^w* (s. d., prae-
dem Sprachgebrauch der Notitia folgend, unter positura Cod. Theod. VII 9, 2. 20, 13. Hist. Aug.
den praefectus legionis gestellte Abteilungen. Die Gord. 24 u. o.) ein , so bei den numeri (Cod.

territoriale Scheidung der Bezirke tritt in Raetien Theod. VII 4, 36), cohortes (VII 12, .1),. der

deutlich hervor, da neben einander stehen die Flotte (VII 20, 10, Gothofredus Note), den

praefeeti legionis III Italicae: partis superioris Waffenfabriken (ebd. Ammian. XXIX 3,4; auch
— partis superioris . deputatae ripae primae — tribuni XIV 7, 18. 9, 4. XV 5, 9), bei den Eastellen

pro parte media praetendeniis a Vimania Cas- (Cod. Theod. VII 9, 1. 12, 1. VIII 7, 11. Nov.
siliacum usque— zwei praef.transvectioni specie- Theod. 24 = Cod. lust. 146,4. XII 59,8), den

rum deputatae. Teilen des limes (Not. occ. XXV p. 174ff. XXX
tjber den Befehlshaber der Reiterei, den de- 50 p. 184. XXXI p. 186ff.), den laeti und gentiles

curio, s. o. Bd. IV S. 2352, zu praefectus equi- (Cod. Theod. VII 20, 10); praeposUi heifien auch
tatus vgl. v. Domaszewski Rom. Mitt. VI die Fuhrer von Legionen, CIL III 3653. 5670a
163ff (Inschrift des A. Didius Gallus). (aus den J. 371. 370).

Die bundesgenossischen Truppen der Republik So werden die Befehlshaber von Abteilungen

wurden von praefeeti soeium (s. d.) befehligt allgemein praefeeti et tribuni (Cod. Theod. VII
(Polyb. VI 26, 5. 34, 4. 37, 7), die von den Con- 20, 2), tribuni vel (site) praeposUi (VII 1, 2. 10.

suln aus den Romern ernannt worden sind, fur 4, 1. 36. 9, 2. 13, 18. 21, 1. XI 18, 1. XII 1, 113
jede ala drei, Liv. XXVII 26, 12. XXXI 2, 6. u. o\, vgl. tribunatus praeposituravefque) VII
XXXIII 36, 5 u. 6. Marquardt 396. 399. AuCer- 13, 18. 20, 13, praepositura et tribunatus, Hist.

dem gab es noch einheimische Fuhrer der von 60-iug. Heliog. 6) oder blofi tribuni genannt, Cod.

jeder Volkerschaft gestellten Cohorten, die bei Theod. VII 1, 12. 13. 17. 4
t
23. 28. 29. VIII 5 r

Livius auch Praefecten genannt werden, XXIII 49. X 20, 11 u. o, Zosim. II 33; Stellen bei

19, 17. XXV 14, 4. Madvig KI. Schr. 548ff. Mornmsen a. a. O. XVII 527. XXIV 270,23;
0ber die Offiziere der AuxUiarcohorten in der auch mearius wird fur solche gebraueht, Cod.
KaiUerzeit, den praefeelus cohortis, tribunus eo- Theod. VII 12, 1 = lust XII 42, 1. Cod. lust.

hortis, centurio, decurio s. Cichorius o. Bd. IV III 13, 5. XII 37, 19 pr. 3. 4.

S. 235fT., aber die euratore* aiae, turmae, eohor' Von dem Feldherm und seinem Stabe ist schon
Hs u. a. m, o. Bd. IV S. 1799. in der Republik scharf geschieden gewesen der

ICreis der Subalternoffiziere und Chargierten,

Mommsen R. G. 16 439. 787. Delbruck I 392;

wer von der Pike auf diente, konnte hfichstens

bis zum Centurio gelangen. Ebenso ist m der

Kaiserzeit die militia caligata (Belege Marquardt

543, 17) von der militia equestrts getrennt ge-

We
Centurio. fiber die Rangstufen und das Avan-

cement unter den Centurionen s. o. Bd. Ill b.
.

1JW.

iibergegangen. Sie leiten die Exerzierubungen

(va;l CIL VI 228. v. Domaszewski a. a. 0.31.

v. Prem er stein Osterr. Jahresh. Ill 1900 Beibl.

188), haben als Aratszeichen den Rebstock (vitis,

Arch.-epigr Mitt. V 206, daher vitis auch fur

Centurionat gebraueht, Iuven. XIV 193. Hist. Aug.

Hadr 10, 6), den sie zu korperlichen Strafen be-

niitzen, Liv. ep. 57. Plin. n. h. XIV 19. Ovid,

a. am. IH 527. Lucan. VI 146. Ihre Strenge

STS£^!fl?^ws^^'«ASSS^
Heeresorganismus mufi noch kurz hervorgehoben

werdeu. Gerade weil, wie wir sahen, den hoheren

Offizieren vielfach militarischeErfahrungmangelte,

muBte die Kenntnis des Kriegswesens der altge-

dienten Centurionen, die als m-Uites greganiem-

getreten waren und oft auf eine lange Dienstzeit

Suruckblickten (vgl. den ftir diesen Stand so be-

zeichnenden Vorgang bei Liv. XLII 33ff. und die

iSn, z. B. 37 Jahr CIL VIII 2891; 45

sich der HaB der Soldaten zuerst gegen sie, Tac.

ann. I 20. Auch klagte man, dafi die Centurionen

sich Dienstbefreiungen und Urlaubsbewilligungen

abkaufen liefieTi und gerade wohlhabendere Sol-

daten durch schlechte Behandlung dazu zwangen,

Tac, ann. I 17. 35. Von Otho forderten die Sol-

daten einVerbot deshalb; Tac. hist. 146: nam-

que gregarius miles ut tributum annuum pen-

debat; quarta pars mampuli sparsa per eom-

Jahr 2877 48 Jahr 3001; 50 Jahr 217), auch 20 meatus aut m ipsis ca-strts wga, dummercedem

wohl in den verschiedensten Legionen (so nament- centurioni exsolyeret}
Otho ubernimmt die Zah-

Kchd™ LaXhn CIL VIII 217, andere Beispiele lungen fur die jahrhchen vacahones auf den 1 1S -

11 -- ^ ~ nL T*T-n
- kus, ebenso dann Vitelhus, I 58.

nennt Seeck II 467, 16), von der grofiten Wicli-

tigkeit sein; das wird des oftern bemerkt, auch

Caes bell. G. I 39 aetzt die Centurionen entgegen

den unerfahrenen Tribunen qui won magnum in

re mililari usum habebant, vgl. Tac. hist. Ill 56.

Wenn Polyb. XI 8, 1 sagt: mi tqiwv Svrav tqo-

'IZov ainn Lomovrec xotitov uiv rov dm rwv 30 Offt'zicramt aufzufassen ist vgl. auch O. Hirsch-

^ZZL^aT^:L,ov,arao,SV^ hs- feld Kais, Verwaltungsbeamte « 422 1), femer
t xofivruiazw xai ' /i

. . , _ , ,

eine ErklaTUng dafur gesucht, daB Offiziere noch

nach dem Legionstribunat und der CohoTtenprae-

Wie spater Jiinglinge ritterlichen Standes ihre

militarische Laufbahn mit dem Centurionat an-

fingen, urn sich mit dem Dienst ordentlich ver

traut zu machen, hat Xtibler o. S. 305 ausein-

andcrgeaetzt und darauf hingewicsen, daB der-

selbe deshalb noch nieht als exstes ritterliches

i.iouvrjfidtfjyv xai rfjS ~~

pov Sh tov tie&odutov dm rfjg Jiaqa raiv ffMti-

qcov avdgcov xaQadooscos , tqizov de tov faa rfjg

L-t' aviaiv xoJv jTQayfiazajv £&o>S xai tQiPrjg 7
M

war den Centurionen dieser letzte Weg, sich

militarisch zu bilden, zugewiesen. Damit ergab

sich aber eine vielfach grofiere Bedeutung, als dem

Range nach zu erwarten war, und ein tieferer Em-

fluB dieses Postens, dessen Inhaber auch von dem

fectur den Primipilat iibernehmen. DaB im An-

fang des 3. Jhdts. die Centurionen hohe Wert-

schatzung genoBen, zeigt, wenn Dio LII 25 den

Maecenas raten lafit, die tiichtigsten in den Senat

aufzunehmen. In einzelnen Fallen sind Centu-

rionen auch zu hohen Verwaltungsposten und zur

it- axtpatov TioogxLixuv % xaTsgxeo&ai Trjg }iayj}s,^

Sxixoazovpevovs <5« xai me'Couivavg vjzouhsiv aat

faoSvyaxeiv vxlo rfjg ywoag. Vgl. die treffende

Wiirdigung des Standes bei Delbruck I 39111.

DaB nach den Biirgerkriegen Cae?ar Centurionen

der Dienstpfticht den Dienst und konnten mit

einem kleinen, durch Donationen und Beute er-

worbenen Vermogen in den Landstadten
,
aufge-

nommen in den Rat, eine gewisse Honoratioren-

iolle spieleu, Horat. sat. I 6, 73. Suet. Vesp. 1.

i • . i_il „ 17 TOO T\\^ T YTY ^A 1 nn/l in.DalJ nach rten eurgerKnegeu ^ac^i vwtuii™vu * v™ U1,™--, - n .
T YTY 1A o „ n A ,„

zu hoheren Offizierstellen befordert hat, beleg 50 Appian
:

belL c V 128. Dio LXIX.14 a und in-

Madvie El Schr 516ff. 530ff.. sonst aber fand schnftliche fcachweise bei Seeck II 465, 22. 467,
UtWMflg «... ^-^^».

ihre Laufbahn im Primipilat den Abschlufi. Nicht

selten sind Praetorianer in den Legionen (vgl.

v. Domaszewski Eorr.-BL d. Westd, Ztschr.

XVIII 1899, 58), Legionare in den Cohorten zu

Centurionen genommen und Centurionen zu Tri-

bunen der Garde, der stadtischen Cohorten (so

CIL VI 1599. X 4872. XI 395.. XIV 3626. V
7003. X 4772. XI 395). Praefecten von Auxi-

13. Wer prinripilus geworden, bekam spater vom

Eaiser eine Summe im Betrage des anderthalb-

fachen Rittereensus, Earbe De centur. 6 ; so war es

ihnen in den Stadten moglich, anstandig aufzu-

treten, Einflufi zu gewinnen und als Stutze der

Eaiserherrschaft sich zu bewahren. Rudorff
Grom. Instit. 365. Nur selten sind sie noch zu

besondem militarischen Auftragen herangezogen

liarcohorten avanciert (Stellen bei Seeck II 465, 60 (Tac. ann II 11.
J\

72- XI lob; hi* t- 1 «? i}

7tr i*o oo .cq m JM n p maT1Tllltl„ ^rPpn. 15 CIL II 484. V 700*. X 1802 ,
als praefec-

18. 468, 33. 469, 11). Die Ernennung der Cen-

turionen steht dem Kaiser zu, CIL V 7865. Uber

die prineipes der ordinati, der Centurionen einer

Auxiliarcohorte, v. Domaszewski Westd. Ztschr.

XEV 1895, 28. Ihre Obliegenheiten -waren aufler

dem Kommando der Abteilung recht mannigfache

;

die Aufeicht uber das Lager, den Wachdienst, die

Geschfitze ist dann auf den Praefectus castrorum

15. CIL II 484. V 7007. X 1802), als praefee-

tus castrorum (s. o.) oder im Zivildienste ver-

wandt worden (Suet. Cal. 21. CIL V 698. Mad-
vig Kl. Schr. 536. Marquardt 377).

Im 4. Jhdt. verschwindet der Centurionentitel.

Wenn Ammian. XVII 13. 25. XVIII 6, 21. XXI

13, 9 u. 6. ihu noch braucht, so entspricht dies

ebenso wie die Erwahnung bei Zosimus II 23.
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IV 47 nicht der militarischen Terminologie jener
Zeit. Mommsen Herm. XXIV 271, 1. Seeck
476, 31 machte sehon aufmerksam auf Cod. Theod.
VII 1,2, wonach im J. 349 die Befugnis, Urlaub
zu erteilen, auf die tribuni und praepositi uber-
gegangen ist. Zuletzt ist ein centurio in Africa
erwahnt, Rev. arch. XVI (1890) 441 nr. 127. In-
wieweit die eentenarii, CIL V 8740. 8745. 8748.
8758. Not. d. scavi 1890, 343. sie ersetzen, bleibt

GIL Vin 2988. 2568, 22 zur Unterweisung bei

sich. Die signiferi werden auch sonst zu Ver-
trauensposten verwandt, als Verwalter des macel-
lum, CIL VIII 18 224, zur Beaufsichtigung des
Einhauens einer Insehrift, VI 220. 1058, von
Ziegeleien, Brambach CIRh. 1301. 1302 = CIL
XIII 1560 s%g(nifer) leg. XXII pr. p. f, optio
•navaliorum (dazu Mommsen CIL III 11382).

Von den Ordonnanzen der hQheren Offiziere
unklar. Gauckler Melanges Perrot 125—131. lOsind die comicularii o. Bd. IV S. 1603, die

Priii cip ales. Die chargierten Gemeinen. vrin- commetdariemtat o. Bd. TV S 7fi9,ff bAonmnliafilpales. Die chargierten Gemeinen, prin-
cipals, werden von den Statthaltem der kaiser-

lichen Provinzen (in der orsten Kaiserzeit auch
vom Proconsul von Africa), den Legionslegaten,
Kriegstribunen, Procuratoren ernannt, Mommsen
St.-R. 113 265. Erne Besprechung dieser Stel-

hmgen zwischen dem Gemeinen und dcm centurio
und der Art, wie sie den hoheren Offizieren zuge-

teilt waren, ist im einzelnen hicr ausgeschlossen

;

commentarunses o. Bd. IV S. 762ff. besprochen.
Die speeul-atores, Ephem. epigr. IV p. 459ff., 10 in
der Legion, werden als militarische Kundschafter
gebraucht (Caes. bell. G. II 11, 2-3; bell. Afr. 12, 1.

37, 1), Caesar bildete den Rekognosziemngsdienst
tflchtig aus (Frchlich 266); sie dienen spater
aber audi als Henker, Cyprian, op. 1 p. CXLTI
Hartel. Seneca de benef. Ill 25; de ira 1 18, 4 u. o.

Evg. Marci 6, 27. Dio LXXVIII 14. Dig. XLVIII
die Chargen sollen nur unter Vcrweisung auf die 20 20, 6. v. Domaszewski Rh. Mus. 1890, 211;
betreffenden Artikel und die durch neuere In-

schriften leicht zu vervollstiindigendcn fjbersich-

ten Ton Cauer Ephem. epigr. IV p. 355—481,
dazu Mommsen ebd. p. 531— 537, und Mar-
quardt 545ff.; vgl. Cagnat bei Daremberg-
Saglio Diet III 1057 nambaft gemacht werden.
Uljer die candidati s. o. Bd. Ill S. 1467. Arch.-
epigr. Mitt. X 23ff.

Optio ist der Stellvertreter des centurio bei

vgl. Osterr. Jabresb. IV 1901 Beibl. 7. Momm-
sen Strafrecht 318. 924, 6. Die speculators der
Praetorianer sind eine besondere Elitetruppe (Tac.
hist. I 27. 31. II 11. 33. Suet. Claud. 35; Galba
8. v. Domaszewski Westd. Ztscbr. XIV 1895,
92) und als Kaisergarde verwendet, Suet. Claud.
35. CIL III p. 853. Singutares finden sich zum
persOnlichen Dienste bei fast alien hoheren Offi-

zieren (Mommsen Ephem. epigr. IV p. 404),
der Fufitruppe, des deaurio bei der Reiterei, CIL 30 noch in spater Zeit, Lydus de mag. Ill 7. Der
VIII 2568. V 895. Fest. p. 184. 198. Varro 1. 1. strator wird beim Kaiser, den Gardepraefecten,
V 91. Veget. II 7, kann auch zum Centurio be- kaiserlichcnLegaten.proeuratorischen Statthaltern
fordert werden, CIL VI 215. 3328. V 7004. Uber aber nicht den senatorischen Proconsuln genannt
die Zahl derselben und CIL VIII 2554 s. Momm-
sen Ephem. epigr. IV p. 228. V p. 113. Cauer
ebd. IV p. 441. 171. Cagnat L'armee 200. Sie

haben hauptsachlich init Sehreibgeschaften zutun,
v. Domaszewski Verh. der 42. Philol.-Veralg.

338; optio bekommt weiter auch die Bedeutung
des

" &

zweigs,

2553. 2563. IX 161 7. Bramb a eh 462, optio nava-
liorum (s. u.), optio custodiarum Keller Katalog
des Mainzer Mus. 26. 27, optio balneari {ad bah
mas) CIL VI 1057, 4, 6. 1058, 4, 4. Ephem.
epigr. IV p. 451. In der spatern Zeit hat der
optio mit Verteilung der minima militaris zu
schaffen, Cod. Theod. VII 4, 1. 24. X 1, 17. Nov.
Marc. 2.

is Vorstands eines militariscben Verwaltungs- 40 sie Gefangnisaufsichi
reigs, so optio valetudinarii , CIL VI 175. VIII Westd. Ztschr. XIV

(Dig. I 16, 4, 1. Ephem. epigr. IV p. 406ff.), mit
dem Auftrage, den Marstall zu iiberwachen, das
Pferd zurecht zu stellen und bcim Aufsitzen be-
hilflich zu sein, Hist. Aug. Carac. 7, 2. Ammian.
XXX 5, 19. v. Premerstein Osterr. Jahresh. Ill
Beibl. 130. Nach Cod. Theod. IX 3, 1 haben

fsicht, nach v. Domaszewski

XXIX 3, 5) werden sie auch zur Remonte, pro-
batio militarium equorum, ausgesandt; wenn
centurinnes (CIL II 41 14. VIII 2749. 7050. Bram-
bach 750) und decuriones (CIL VIII 9370. X
7580) diesen Titel fiihren, werden es wohl dazu
beforderte stratores gewesen sein ; der custos domi
ist aus Pap. Genav, I, IV b 8 bekannt geworden,
der supranumerarius ebd. IV b 12. Veget. II

Der tesserarius iiberbringt tiiglich den Rapport 50 1 9. Als Exerziermeister kommen der campidoctor
und holt die Parole (s. n.), Liv. XXVII 46. Veget. coliortis, doctor armorum (o. Bd. Ill S. 1445.
II 7. Cauer Ephem. epigr. IV p. 452. Signifer
tragi das signimi der Centurie und Ala, er hat
eine bei der taktiscben Bedeutung dieses Peld-
zeichens erklarliche wichtige Stellung, Cauer
p. 356ff. 472. Cagnat Larmee 219; der Posten
erforderte besonders zuverliissige Leute, Veget. II

20, sie haben adiutores. CIL VIII 18 072. Im
Range hoher (CIL V 3375. 5832) stand der Trager

Bd. V S. 1254), exereitator (s. d.) vor. Ferner
sind zu nennen der secutoi' tribuni in den stiidti-

schen Cohorten (Ephem. epigr. IV p. 404), nun
auch in den Legionen, Pap. Genav. I, IV b 7,

mit nicht genauer zu ermittelnder Funktion , der
adiutor tribuni bei den Vigiles , CIL VI 220

;

iiber den duplarius o. Bd. V S. 1842.

Die vielseitige Verwendung der bemfieiarii
des Legionsadlers, aquilifer, o. Bd. II S. 321. Der 60 ist o. Bd. HI S. 271 erlantert. Cagnat L'arn^e
imaginifer tragt das Kaiserbild, der vexillarius 10 ~ "- —^-~ • -<- ---»- -•«— rn=j..-_-i___- JL

das Fahnchen der Reiter und der aus Infanterie
und Reiterei kombinierten Abteilungen, v. Doma-
szewski Fahnen im rOm. Heer 26. Der aqui-
lifer und die sigtiiferi fungieren aber aach, vgl.

t. Domaszewski Westd. Ztschr. XIV (1895) 16,
als BuchfUhrer der Kasse, die bei den signa de-
poniert ist (s. u.) ; deshalb haben sie auch disomies

127 Zu erwahnen ist noch ihre Tatigkeit zur
Uberwacbung der Heeresstrafien , wesbaib ihre

Posten an den Knotenpunkten stationiert sind,

vgl. die eingehende Untersuehung von v. Doma-
szewski Westd. Ztschr. XXI (1902) 158—211.
XIV (1895) 98ff. auch uber ihre BoreauUtigkeit,

Die stotwnarii sind Beamte der Sicberheite-
polizei, Gendannen, CIL III 7136. IX 2438 u.

1649 Exercitus iijxercitus 1G50

a. m.; vgl. genauer O. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berlin 1891, 864. v. Domaszewski
Rom. Mitt. XVII 330ff. Mommsen Strafrecht

312. v. Premerstein Osterr. Jahresh. Ill (1900)

Beibl. 147.

Bei der Flotte finden sich auBer den auch

anderwarts erwahnten principals noch beson-

dere, wrie der gubernator, proreta, hortator, nmt-

phylax, z. B. CIL III p. 2501 ff. X p. 1130ff.

Viel Personal forderten die Bureau- und Kassen-

verwaltungen, erstere schon zur Fiihrung der acta

- militaria, vgl. Veget. II 19: totius enim legionis

ratio sive obsequiorum sire militarium. mune-
rum sive pecuniae cotidie adscribitur actis

inaiore prope diligcntia quam res armonaria ml
eivilis polyptychis adnotatur; o. Bd. I S. 286.

Euggiero Diz. epigr. I 52. Die librarii, in ziem-

licher Anzahl, haben das Rechmmgsweseri, Veget.

II 7. Fest. p. 333: qui rationes publicas scri-

buntin tabulis. v. Domaszewski Westd. Ztschr.

XIV 1895, 16. Cagnat L ,

arme'e 136. v. Premer-
stein a. a. O. 34 zu Pap. Genav. I, IVb; nicht

klar zu trennen sind die Funktionen der notarii

und exceptores; codiciUarii werden nur bei den

Vigiles erwahnt (Ephem. epigr. IV p. 420); die

tabularii sind in der Registrator tatig; die cap-

sarii diirften nach Dig. L 6, 7 (6) ebenfalls hier-

her zu zahlcn sein. vielleicht bewahren sie die

Biicher in einer eapsa auf; CIL VIII 2553: libra-

rius et diseetites capsario[rum] . Vgl. auch das

oben iiber die signifer i Gesagte. Von Kassen-

beamten kommen bei den praetorischen und
stiidtischen Cohorten der curator ftsei (o. Bd. IV
S. 1798) vor, bei den Legionen der actarius fur

Abrechimng bei dem Verpflegungswesen (o. Bd. I

S. 301 j, ab actis fo. Bd. I S. 325) und die cxaeti

(den Unterscbied bezeugt CIL VI 3401 ; actarius

cum inmnmibiis librariis et exaetis); der area-
rius (o. Bd. II S. 430) und der dispensator (o.

Bd. V S. 1197) aber sind Sklaven oder Freige^

lassene, wie solche uberhaupt in der Militarver-

waltung vielfach beschaftigt wurden.
Unter den Intend antur- und Magazinbeamten

crscheinen der horrearius (s. d.) CIL VI 1057.

1058 bei den Vigiles, nach Mar quardt 551 wohl
identisch mit dem Jiorrei librarius, Dig. L 6, 7

(6), der pequarius, der iiber den Viehbestand die

Aufaicbt fuhrt (CIL II 2916 [Note]. VIII 2553.

2827), die lanii (s. d.), Dig. L 6, 7, renatores
(s. d.), der armorum custos (o. Bd II S. 1200.

Pap. Genav. I, IVb A), der custos basilicae eque-

sins (CIKh. 1134. CIL III 6025. VII 905), der

rarrarius Pap. Genav. I, IVb 6, carpentaritts
Dig. L 6, 7. Veget, I 7. II 11, der a bahieis.

balmarius (CIL VIII 2568. Ill 11180. Rug-
giero Diz. epigr. I 971ff.), unctor und der er-

wahnte optio balnmrii (s. Art. Vigiles). Von
Opfergehilfen sind der haruspex und rietimarius
verscbiedenfach genannt.

Bei den Spielleuten (aeneatores, o. Bd. I S. 595)
werden tubicines, comiciites (o. Bd. IV S. 1602),
bucinatores (o. Bd. Ill S. 986) unterschieden,
vgL Veget. II 22: ergo quotiem ad aliquod opus
exituri sunt soliti milites, tubicines canunt;
quottens movendasunt signa, cornidnes canunt;
quotiens autem pugnatur, et tvbicines et corni-
dnes pariter canunt. Olassicum item appellatur
buod bucinatores per cornu dicunt. hoc insigne

videtur imperii, quia classicum eanitur impe-
ratore praesente vel cum in militem capitaliter

animadvertitur. Von den Beamten des Militar-

gerichts wird weiterhin gehandelt, das tech-

nische Personal soil in dem Art. Festungskrieg
besprochen werden; ferner die_arcMteeti (o. Bd. II

S. 551) wohl zur Beaufsichtigung der von Soldaten

errichteten Bauten, der aquilex (o. Bd II S. 321),

canaifielariusj CIL VI 1110, die naupegi, aerarii,

XOferrarii, lapidarii, scandularii u. a. m. t)ber

Arzte und Lazarettbeamte vgl. unten bei Sanitats-

wesen.

Die erwahnten Chargen nehmen nicht alle am
Avancement teil; was sich iiber die Rangfolge

feststellen lafit, ergibt die von Cauer 479 zu-

sammengestellte Tabelle, die v. Domaszewski
bei Marquardt 557ff. wiederholt und in ein-

zelnen Punkten berichtigt hat.

In der nachdiocletianischen Armee sind teil-

20 weise noch dieselben Bureaubeamten vorhanden.

Die Notitia fuhrt iiberall im officium der magistri,

comites, duces die mmicularii. commentarienses,

exceptores, singulares an. Von neuen finden sich

:

numerarii, wohl mit dem Buch- und Reclmungs-

weseu beschaftigt, Cod. Theod. VIII 1 mit Go-
thofredus Parat., der adiutor, Ruggiero Di-

zion. epigr. I 85ff. Karlowa R.-G. 1876, suh-

adiuva (s. d.), Cod, Theod. VI 27, 3, der regan-

darius (s. d.), ebenfalls sein Gehiilfe, der Schrift-

30 stiicke zu erledigen hat, Cassiod. var. XI 29 , der

subscribendarius Cod. Theod. VII 4, 1. Daft das

Bureau, dessen Vorstand der prineeps ist, nicht

standig aus den gleichen Beamten bestand, geht

aus den Angaben uber die Zusammensetzung her-

vor, wie Not. dign. occ. XXXVI p. 201. XXVII
p, 206. XLIV p. 212 u. 0., und von Cagnat L'armee

720 ist bereits hervorgehoben, dafi das officium

(s. d.) uberhaupt nicht mehr zur regularen Armee
gehort. Vgl. daher auch iiber dicse Beamte die

40 Ausfiihrungen bei Bethmann-Hollweg Civil-

prozefi IIJ 143ff. Karlowa R.-G. I 831tf. 876ff.

Von niederen Offizieren, die friiher nicht vorkommen,

werden genannt der circitor, oben Bd. Ill S. 2569,

beritten, nach Hieronvm. adv. lo. Hierosolym.

19 (vgl. Cod. Just. I 27, 2. Veget. Ill 8) die vor-

letzte Rangklasse der militia equestris, mit dem
Wachdienst betraut, der zuerst 327 nachweisbare

biarchus (oben Bd. Ill S. 382); was semissalis.

magister primus, CIL V p. 1059. 1178ff. Not.

50 d. scavi 1890, 170. 339, hexarchus (s. d.) CIL III

405 p. 2505. V 4376. 5823. 6998. 7000. 7001,

zu tun batten, ist unbekannt; draconarius (s. d.)

und senmforus (s. d.) V 8752 sind wohl Trager

von Feldzeichen und Signalen.

Der Dienst {mumts). Marquardt 419-422.

Masquelez bei Daremberg- Saglio Diet. I

G88ff. Die Soldaten, denen alle Dienstleistungen

oblagen, warden als muniflees (s. d.) bezeichnet,

Fest. p. 33. Ammian. XVI 5, 3. Veget. II 7. Dig.

60 L 16. 18. Teilweise oder ganz dispensiert (im-

munes qui vaeationem muneris habent, Verzeich-

nis des Tarrutenius Paternus, Dig. L 6, 7 [6].

Quint, deck III 6) sind die iiber dem Gemeinen
stehenden Soldaten, also die eben erwahnten prin-

cipales und die promoti, Cod. Theod. VIII 5, 2.

IX 21, 2 (mit Gothofredus Note), Truppen-
kOrper wie die equites Bomani (s. d.), die extra-

ordinarii equites, ferner einzelne, denen solche
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Vergunstigung als Auszeichirang verliehen war,

Liv. XXV 7, 4, vgl. die Art. Beneficiarius.
Vacatio. Einen neuen Einblick gewahrt der
genannte Genfer Papyrus I, zu deni ich nur auf
die Erklarungen v. Premersteins Beitr. zur

alten Gesch. Ill 22ff. 45 verweise.

Der Soldat untersteht strcngem Kriegsrecht,

dessen Vorschriften abweichend von denen des

elgentlichcn Strafrcchts nur mit Riicksicht auf

die besonderen Erfordernisse des Heeres gesfcaltet 10

sind. Mora id sen Strafrecht 30ff. Auf Disziplin,

Gehorsani und Unterordnung ist bei den R5mern
ein ungleich grOfieres Gewicht gelegt als im grie-

chischen Biirgerheere. Delbruck I 253. Cato

der Altere lobt bei Cic Cat. mai. 75 die alten

EOmer, die unweigeilich vorgingen, audi wenn
der Tod sicher war. Uber die Strafen in repu-

blikanischer Zeit gibt Polyb. VI 36-38 Genaueres

;

in Privatzwisten und bei Dienstvergehen urteilen

die Tribunen oder beziiglich der soeii die prae- 20"

feeii sociorum, VI 37, 8. Liv. XXVIII 24, 10;

im iibrigen vgl. Dig. XLIX 16, 3, Iff. Die Feld-

lierrn haben unbedingte Strafgewalt, die provo-

cation die den Burger dabeim schutzt, ist hier

tmwirksam. Dafi vor dem J. 108 dem Feldherrn

die Befugnis, liber einen rflmischen Biirgcr die

Todesstrafe zu verhangen, entzogen worden ist,

wurde schon bemerkt ; der Kaiser durfte sie aber

wieder anordnen, Dio LII 12. Der Tod steht auf

Ungehorsam (Dig. XLIX 16, 3, 15: in be-Uo qui 30

rem a duee prohibitum- fecit a.ut mandata non
servavit, eapite punitur, etiamsi res bene gesse-

rit. 16, 2, 2. Dionys. XI 43), Desertion und
pflichtwidrigem Verlassen einer Stcllung (Polyb.

VI 37, 12. Liv. ep. 55. Josepb. bell. Iud. Ill

5, 7. Tac. ann. XIII 35. Hist. Aug. Scv. Ales.

51, 6), Unzucht (Polyb. VI 32, 9), Dicbstahl im
Lager (der Soldat schwOrt nach Cincius bei Gcll.

XVI 4, 2, hier und innerhalb zehn Meilen um das

Lager nichts, was mehr als ein Denar wert, zu40
nebmen, autler Holz, Futter u. a., s. oben Bd. V
S. 598), auf falschem Zeugnis und dreimaliger

Wiederholung des gleichen Vergehens (Polvb. VI

37), versuchten Selbstmord (Dig. XLVIII 19, 38,

12. XLIX 16, 6, 7), Verwundung eines Kameraden
mit der Waffe (XLIX 16, 6, 6). Sind groBere Ab-
teilungen mit dem Tode zu bestrafen, wird durch

das Los je der zehnte Mann bestimint , Polvb.

VI 38, 2. Liv. II 59, 11. Dionys. IX 50. Dio

XLI 35, 5. XLVIII 42, 2. XLIX 27, 1. 38, 4.50
Suet. Aug. 24 u. 6. (der zwanzigste, Frontin.

strat. IV "1
, 35. Hist. Aug. Macrin. 12). Die

Soldaten selbst vollzieben die Strafe (fuste per-

cutere. fustuarium supplicimn) , Polyb. VI 38.

Liv. V 6, 14; ep. 57. Cic. Phil. Ill" 14. Serv.

Aen. VI 825. Veil. II 78. Tac. ann. Ill 21, oder

die Lictoren (virgis caedi et seeuri vercuti Liv.

IV 29, 5; ep. 15. XXVIII 29, 11. Yal. Mai. II

7, 6). Wer beim Spiefirutenlaufen nicbt getQtet

wird, darf leben, Polyb. V 37, 4. Wiedergefangenen 60
Uberlaufern werden die Hande abgehauen, Val.

Max. II 7, 11, oder man wirft sie wilden Tieren

vor, II 7, 13. 14. Dig. XLIX 16, 3, 10. Wer
Landesfeinden Gelegenheit gibt, in das rOmische
Reich einzubrechen, soil nach einem Gesetze Con-
stants vom J. 323, Cod. Theod. VII 1, 1, le-

bendig verbrannt werden. Tribanen, die in ihrem
Bezirke zulassen, dafi an Flugsen stationierte Sol-

daten das Wasser verunreinigen und, namentlich

auch beim Baden, den Anstand verletzen, wird

im J. 391 Todesstrafe angekundigt, VII 1, 18.

KOrperliche Ziichtigungen {castigaiio) mit fustis

und vilis (Mommsen 983) waren nicht selten,

Polvb. VI 37, 8. Dig. XLIX 16, 3, 1 ; auch Offi-

ziere blieben nicht verschont, Liv. XXIX 9, 4.

Val. Mas. II 7, 4. 8. Frontin. strat. IV 1, 30.

31. Weitere Strafen sind Degradation (censio

hastaria, militiae mutatio, munerum indiotioy

gradus deieclio, uber diese Unterschiede Mar-
quardt 572), regradatio. Gothofredus zu Cod.

Theod. VII 1, 10. 12; 18, 16. Ammian. XV 3. XXIV
5|, Offcntliche Beschamung (ignomini-a Val. Max.
II 7, 9. Suet. Aug. 24. Frontin. strat. IV 1, 26-28
u. o\), Ausstofiung aus dem Heer (missio ignomi-
niosa, Bell. Air. 54, 4, exauetoratio, Cod. Theod.

VII 18, 16, vgl VIII 5, 35. 7, 11. 8, 4. 9. XII l
f

181. XVI 8, 27), Soldentziehung (Fest, p. 69. Non.

p. 532 [Varro de vita p. E. II]. Liv. XL 41, 11.

Val. Max. II 7, 15) und Abrechimng des Eeld-

zugs an der Dienstzeit, Piandung, Geldstrafen,

Cod. Theod. VII 1, 2. 16. Fur die spatere Zeit

vgl. aucb o. Bd. V S. 634 und Cod. Theod. VII

Parat. Gothofredus p. 263. UbeT das Gefang-

nis s. u.

Der Feldberr kann vor dem Urteilsspruch ein

consilium berufen; die Korper- und VermOgens-
strafen mandiert er gewohnlich den Offizieren,

Mommsen Strafr. 33; St.-E. 13 144.

In den ersten Jahrhunderten sind nur mili-

tarische Vergehen bestraft worden, Zivilklagen der

Soldaten gingen an die allgemeinen Gerichte, Cod.

Theod. II 1, 2. Im 5. Jhdt. werden auch privat-

rechtliche Klagen gegen die Soldaten hier ent-

schieden, Cod. lust. Ill 13, 6 (im J. 413), klagt

aber der Soldat, ist das Zivilgericht zustandig,

I 46, 2. Die eomites, duces fungieren bei ihren

Truppenteilen, iiber ihnen die maqutri mil iturn,

als Kichter (Cod. lust. I 46. VII 62, 38) , die

duces also nur iiber Grenzsoldaten, Cod, lust. XII

35, 18, 6. Im Range niedrigere Offiziere kflnnen

durch Mandierung der magistri und duces Juris-

diction bekommen, Cod. lust. XII 35, 18, 3.

Mommsen Herm. XXIV 259. 267ff. Schiller
K.-G. II 92. Von den Urteilen findet spater Appel-

lation an den Kaiser statt, Cod. Inst. VII 67, 2.

Uber den Kriegsrat habe ich oben Bd. IV
S. 91 Off. das Wesentliche angefiihrt.'

Militarische Ubungen. Tiichtige Schulung der

Soldaten in Waffenubungen ujid Exerzieren hat die

Knmer lange uniiberwindiich gemacht, Veget. I 1

:

nulla enim alia re videmus populum Romanum
orbem subegisse tervarum nisi armorum exer-

citio, diseiplhui oustrorum usuque militiae\ nur

durch kriegerische Tugend hat Bom, wie Cicero

pro Mur. 22. 29ff.; de off. LT 45 mit stolen

Worten hervorhebt, ewigen Buhm erlangt Der

romische Soldat sollte lernen, dafi nicht die Masse

im Kampfe den Ausschlag gibt, sondern die hcihere

Ausbildung in Taktik und Gebraach der Waffen.

Auch den Barbaren gegeniiber hat die lange nicht

zweifelhafte Cberlegenheit Boms nicht so in der

hoheren Tapferkeit als in der Gliederung der Or-

ganisation ihren Grand gehabt. Delbruck I

474. Joseph. beU. Iod. Ill 5, 1 rnhmt, dafi die

Romer so zwn Eraafckampfe vorbereitet wnrden,

als sei die Schlacht nor eine mit Blutvergiefien

1653 Exercitus Exercitus 1654

yerbundene Eierzieriibung (ovx av afidgrot tie

eijtwv tcls ftbv fisXexa? avrtiav x^Qts atfiavos jraQa-

rd£Eig, Tag Jia.Qazd%mg ds fi,s^ aifiaroc UE&ezag).

Senec. ep. 18, 6. Tertull. ad mart. 3. Onosander

10. Tiichtige Feldherrn haben auf eine griind-

liche Ausbildung der Mannschaften in Friedcns-

zeiten besonderes Gewicht gelegt. Scipio arbeitete

daher eine Instruction fur FuBvolk und Reiterei

aus, Polyb. X 20, 1, von Aemilius Pauilus werden

Keiten s. o. Bd. V S. 1179. Cic. de off. II 45. In-

wieweit die Nachrichten Arrians tact. 33—44 von
Reformen Hadrians handeln, ist hier nicht zu
untersuchen. Schurz I 23. II 3ff. Der Kaiser lobt

(CIL VIII 2532 =* 18042) die Kavallerie der

6. commagenischen Cohorte, dafi sie, trotzdem zu-

vor die Lcgionskavallcrie ausgezeichnet inanflvriert.

und sogar in der loriea Speersalven vorgefuhrt
hat (vos ex diffie-Uibus difficil[limum feeistis]

Liv. XLIV 33 Anordnungen zu gleicbem ZweckelOW loricati iaculationem peragereiis, Ba vgl.

erwahnt, Eutilius (cos. 649 = 105 v. Chr.) wollte

durch sein Reglement (Val. Max. II 3, 2) die in

den Gladiatorenschulen ubliche Fecbtweise auch
auf das Heer ubertragen; noch spater ist diese von
Einflufi gewesen, Friedliinder Sitt.-Gesch. II

6

358. 372. 381. Dafi schon die Manipularstellung,

das Innehalten des Abstandes beim Vorrucken,

Liv. XXXIV 15, 3, viel Ubung auf dem Exerzier-

platz erforderte, ist klar. Delbruck I 247. 255ff.

Schurz II 17ff.), in ihren Leistungen den Ver-

gleich nicht zu scheuen habe; verum vos fastidium
ealore vitastis, strenw faciendo quae fieri debe-

bant; addidistis ut et lapides fun&is mitteretis et

missilibus eonfligeretis; sakiistis ubique expedite,

A a ; die Geschicklichkeit im Aufsitzen sollte geiibt

werden, Arrian. 43. Veget. 1 18. Springen, Veget.

I 9, 17. II 23. Ill 4, ebenso das Schwimmen, Dio
LXIX 6, die batavischen Reiter schwimmen in

Uber das Mafi des Abstandes bei Kampfstelhmg 20 voller Riistung liber die Donau, vgl. CIL III 3676;
(laxatis ordinibus Liv, XXII 47. Cacs. bell. G.

II 25. Veget. Ill 14) geben die Ansichten weit

auseinander, vgl. die Ubersicht bei Kromayer
Herm. XXXIV 241, der wie Kochly-Riistow,
Soltau, Frohlich, Jahns die Artgab e des Po-
lybios XVIII 30, 6 mit Recht dahin mterpretiert,

dafi der Soldat in der Schlacht 6 Fufi Front-

raum und ebensoviel in der Tiefe hatte. Die
rtimische Gefechtstaktik setzte uberhaupt grofie

Tacitus riihmt die Germanen wegen dieser Fertig-

keit (hist. IV 12. V 14. 18) und Vegetius I 10 will

durchaus Schwimmunterricht eingefiihrt wissen.

Schurz I 21.

Steinwerfen, Schleudern, FechtenundScbiefien,
Veget.. I 11. 14. II 23 ; man iibte gegeneinander
mit Weidenschild, schweren holzemen Stecken
oder Keulen, clavae, noch einmal so schwer als

die Kriegswaffe
,
gegen einen Pfahl, Nachweise

Sicherheit des einzeln en Mamies in der Hand- 30 bei Marquardt 567. Dabei zeigten die fremden
habung der Waffen, Ausbildung fur den Einzel-

kampf (Liv. IX 19, 8. Polyb. XVIII 9-15) und
Tapferkeit voraus. Polybius XIII 3 riihmt die

anstandige Art der Romer, Krieg zu fuhren, die

dem Feind otfen ins Auge schaut. Natflrlich

ward erst, als das Berufsheer sich allmahlich her-

ansbildete, eine systematischere militarische Er-

ziehung mOglich. Seeck Untergang 1230.234.
Im einzelnen sollen die mancherlei Angaben

Truppen namentlich ihre Sonderart. Das Bogen-
schiefien hatte Cato in seiner Schrift (s. o.) als

sehr niitzlich empfohlen ; im Felde haben Legionen
wenig Gebrauch davon gemacht, Suet. Cacs. 68.

FrOhlich 105. Cber den festen Turnus der

0bungen, Polyb. X 20, 1. Liv. XXVI 51, 4. Hist.

Aug. Avid. Cass. 6, 2; Max. 6, 2. Veget. I 27,

vgl. zum Pap. Genav. I v. Prem erst ein Beitr.

zur alten Gesch. Ill 40. Manover grofiercr Truppen-
des Vegetius nicht uberall namhaft gemacht 40 massen wurden nicht abgehalten, aber Ubungen
werden ; der von ehrlicher Bewunderung der mi-

litiirischen Schneidigkeit rtimischer Soldaten in

frtiheren Jahrhunderten erfullte theoretische Re-
formator desKriegswesens zeiebnet die Vergangen-
heit Ofters in idealer Vortrefflicbkeit. Dati die

Romer mit Nutzen Waffenbrauche fremder VoTker
verwerteten, hat Arrian "Exrasig 1 wie schon
Polyb. VI 25 als einen besondern Vorzug hervor-

gehoben (s. o.).

kleinerer Abteilungen sind veranstaltet worden,

wobei kriegsmafiiges Gefecht (s. weiterhin) zur

Anwendung kam.
Die Feldherrn beteiligten sich auch selbst an

den Ubungen; Pompeius wird deshalb geriihmt,

Sallust. hist. frg. 57. Plut. Pomp. 64. Caesar
ist unermudlich, die Schlagfertigkeit seines Heeres
zu erproben, Suet. Caes. 65. Frohlich a. a. O.

Unter den fruheren Kaiscrn werden namentlich
Die Rekruten exerzierten zweimal tiiglich, die 50 die militarisch erfahrenen Traian (Plin. ep. 29

iilteren Mannschaften einmal. Beim Ubungs-
marsch, ambidalio (s. d.f, in kriegsmiifiiger Aus-
riistung mit 60 Pfund Gepack hat die Infanterie

20 rumische Meilen = 30 km im Schritt binnen
5 Stunden zuriickzulegen (militaris gradus), bei

Eilmarsch (pietuts gradus) 24 romische Meilen.
Frohlich 103ff. Solche Cbungen in Reih und
Glied sollten zur Sicherung des festen Kolonnen-
marsches im Ernstfall dienen, Arrian. 28. 29.

conditor diseiplinae militaris firmatorque) und
Hadrian gelobt, weil sie selbst mit dem besten Bei-

spiel vorangingen. So heifit es von letzterem, dafi

er keine Miihe scheute, um durch sein Verhalten

die Soldaten zu ermuntern, stets beflissen, die alte

stramme Zucht undEinfachheit im Leben. in Waffen
wie Uniform wiederherzustellen, Hist. Aug. Hadr.
10. Dio LXIX 5. Auf seinen weiten Reisen in-

spizierte er Truppen und Lageranlagen \ Dio LXIX
Hadrian emeuerte eine altere Bestimmung : ut ter 60 9 ; Fronto p. 206 X. nennt ihn regundis et fa-
in mense tarn equites quam pedites educantur
ambulatum. Schurz Militarreorg. Hadrians I 20.

Uber deeursio s. oben Bd. IV S. 2353ff., Pa-
rade und Mandver, Cbung Liv. XXIII 35, 6. XXVI
51, 4. XL 6, 5. Suet. Nero 7. Veget. in 4. Ha-
drian verlangte von den Reitern: ad equestrem
medtiationem interdum sequantur interdum ce-

dard et recursu quodam impetus reparent. Cber

cunde appellandis exetcitibm suis impiger), die

Befestigungen an der Kuste von Trapezopolis bis

Sebastopolis und am Phasis liefi er durch Arrian,

den Statthalter Eappadokiens, prufen und sich dar-

iiber berichten (o. Bd. II S. 1232). Seine person-

liche Kritik vom 1. Juli 128 fiber die militarischen

Leistungen der legio III Aug. in Lambaesis ist

fragmentarisch erhalten CIL VIII 2532 = 18042,



fiber weitere BruchstQcke , gefunden 1898, 1899,
vgl. Heron de Ville fosse in, der Festschrift
fur 0. Hirschfeld J92ff. Seb. Dehner Hadriani
reliquiae, Bonn. 1883. Schurza. a. 0. Canta-
relli Studi e doc. di storia e diritto XIX (1898)
113. Alb. Miiller Manoverkritik Hadrians, Leipz.

1900. Delbriick II 174ff. Cagnat L'armee

159ff. Diese allocuHones zeugen, soweit man ur-

teilen kann, von sachkundigen und wohlwollenden

mentarium (vgl. y, Domaszewski o. Bd. II

S. 1176 und Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. XXI 1902,

21. Cagnat L'armee 186), horrm, Bader (CIL

III 789.. 1374. 7473. 10489. VII 273. 287. 445.

984. VIII 2706. 9908. Xffl 6522 p. 270. Korr.-Bl.

d. Westd. Ztschr. VI 1887, 141), deren Reste noch
mehrfach gefunden sind, wad ein Lazarett. Des
cftern wird im Lager das Gefaugnis erwahnt (Tac.

ann. I 16. lav. IV 561), dessen Obhut dem earce-

Anschauungen des Kaisers; man sieht auch, wie 10 raWws (III 10493, vgl. VI 1057,7 Z. 4. 1058,3
-rr.j -•_. l- : J f>l ^„t;;m:^U „„; d U n\ *.„„„ „—„,-„ /mi "SrTXQI OAfXU TY 1 «1 1
Hadrian bei den Tjbungen anlafilich seiner Be-

sichtigungen auf kriegsmaftiges Gefecht Wert
legte, Cb: ad heme exercitaftionem quae verae

dtjmwationis imaginem aecepit et sic exereet

[ut . . . laujdare vos possim, und alte erprobte

Vorschriften wieder einscharft, wenn er C b gegen-

iiber kiilinen Attacken hinweist auf Augustus (?)

Eeglemeut : e tecto transeurrat equcs et pefrse-

quafur caute, nam si non] videt qua vadai aut

Z. 7), optio careeris (CIL VI 531. 2406. IX 1617.

XIII 18S3) dem beneficiarius oder frumentarius
(III 433. 3412) zusteht; vielleicht ist auch der a
cmnmentariis eustodiarum XI 19 bierher zu

reclmen. Ruggiero Dizion. epigr. II 113. TJber

den quaestionarius (s. d.) Marquardt 552, 1.

Cauer Ephem. epiar. IV p. 421.

Unter den von der lambaesitanischen Legion

zur vollen Zufricdenheit Hadrians gelosten Auf-.

si voluerii ecum rfetinere nequit .... vgl. auch 20 gaben war auch die Errichtung einer Befesti-

Dio LXIX 9: iyv~ftva£e aviovs xqoq xav Etdo$ gung aus grafien Steinen gleich der in den man-
jid-/j]g. Arrian. 42: (bg Jioog akrjftsiav zmv tzoXh- sitrae hibernaeulae iiblichen binnen einem Tage:'"--" "

non [mul]t diutius exlrucxistis quam eaespite

exstruitur, qui m[o]dulo pari caesus et mhitur

facile et traetatur et sine mo[les]tia struitur,

ut mollis et planus pro natura sua: vos lapi-

[dibus] grandibus gravihus inaequalibus {ex-

truxistis) quos neque vehere n[ejque attollere

neque locare qwis possit nisi ut inaequa[lita]tes

jMxcor egyav fjOKrjusv?]. Den aufieren Vorgang
bei einer allocuiio veranschaulicben mehrere Re-

liefs der Traianssaule, Cichorius XXI Text II

134. XXXIII 208. LIX 253. LII. LIII 342. LVI
367. LXXVIL LXXV1H Text III 169. C. CI 325

und Mtinzen, Im 5. Jlidt. hat das Exerziercn in

Eeih und Glied aufgehort, wie Vegetius titters

klagt, I 20. 28 u. a. m. Seeck II 477 ; vielleicht 30 inter se conparecmt; fossam^ glaria duram sca-

wurden aus Erspamisgrunden iiberhaupt die ge-

dienten Soldaten bald entlassen und durch Eekru-

ten, die weniger Sold erhielten, ersetzt. Seeck
478 macht auf einen solclien Ratschlag in dem
anonymen Schriftchen De rebus bellicis p. 28 (o.

Bd. I S. 2325) aufmerksam.

Das Lager. Welch grotie Bedeutung der rfj-

mische Soldat im Gegensatz zum griechischen

{Delbruck I 248) dem Lager beimati, ist be-

kannt. Livius XLIV 39 lafit den Aemilius Paullus 40

sagen : maiores vestri eastra munita portum ad

omnes casus exercitus dueebant esse, unde ad

pugnam exirent, quo tactati tempestate pugnae

recepium haberent . . eastra sunt victori reeepta-

culum, victo perfugium . . .patria, altera est mi-

litaris haec sedes, vallumque pro moenibus et

tentorium suum cuique militi damns et penates

stint. Die festen Formen, die sich bei der Er-

richtung von Lagera herausgebildet batten, sind

im Art, Castra oben Bd. Ill S. 1762—17G6 50

erlautert, vgl. die Art. A grim en sores oben

Bd. I S. 894, Castrorum metatores oben

Bd. Ill S. 1777 und Men sores (Veget. II 7

unterscheidet beide, dazu Cagnat L/arm6e 183),

Burgus obed Bd. Ill S. 1066. Castellumebd.
S. 1754, ferner Cagnat bei Daremberg-Saglio
III 1061 ff. Marquardt 404-418. 597-605.
Frohlich 220ff. Uber den Gewinn, den die

Limesgrabungen auch in dieserBeziehung gebracht

bra?n[que] reete pereussistis et radendo levem

reddidistis ; Alloc. B b. Schurz I 25ff. bezieht

den Auftrag auf das Ingenieurkorps. Dafi spater

die Fertigkeit, ein Lager aufzuschlagen, schwand

und die aus Barbaren zusammengesetzten Trappen-

teile diese Sichcrung zu ihreni eigenen Schaden

verschmiihten, wird ofters hervorgehoben, Veget.

I 21. Ammian. XVIII % 6. XIX 5, 2. Seeck
Untergang II 478, 20.

Die Soldaten sind ferner geubt, den Erdwall

{agger) aufzuwerfen, ohne die WafFen abzulegen

(accincti, Tac. ann. XI 18. Veget. Ill 8); die

Schanzpfahle (valli, sudes) fur den Verhau trugen

sie gewohnlich -- nicht immer, Liers 155 ver-

weist auf Liv. VIII 38, 7. X 25, 6. XXV 36,

5 — mit sich. Liv. XXXIII 5, 9 gibt Einzel-

heiten. vgl. 6, 1. Marquardt 419.

Zum Wachdienst bei Tag (excubiae) und bei

Nacht {vigiliae, s. d.), Isid. orig. IX 3, 42. Polyb.

VI 33, 6—12. 35, 1—7, sind gewohnlich die hastati

und principes und wohl die FuBtruppen der socii

verpflichtet, die equitcs, extraordinarii und co-

llars praetaria, teilweise auch die triaril dagegen

nicht Vier manipuli habeu fur Ordnung der

via principalis zu sorgen
;

je 3 der andern 36

manipuli sind zu jedem der 12 tribuni komman*
diert, um deren Zelte zu errichten und abzu-

brechen und 4 Mann Posten bei jedem zu stellen.

Von den triarii bewacht ein Posten die Pferde

haben, wird unter Vergleich mit den in andern 60 der einzelnen Abteilungen der equites Romani.

Gegenden aufgedeckten Anlagen — ich nenne nur

die wichtigen von Bremenium, Bruce Eoman.
Wall 316 (o. Bd. Ill S. 727), Lambaesis, Cag-
nat L'armee 508— 545, Carnuntum, oben Bd. Ill

S. 1601ff.,beiHaltennUntersuchungenvonKoepp,
Schucbhardt, Dragendorff) — im Artikel

Limes zu handeln sein. In den groBeren Lagem
und Platzen befanden sich ein Zeughaus, arma-

Im praetorium steht taglich ein manipulus,

abwechselnd aus den hastati, prineipes, tnarti

genommen, Wache, beim quaestorium drei, bei

jedem Legatenzelte zwei, bei jedem manipulus

ein Posten. Wie Marquardt 420ff. weiter aus-

einandersetzt, zerfallt der nachtliche Dienst in

vier vigiliae, a. d. Art. (Naehweise fiber diesen

auch als Zeitangabe angewandten Begriff ebd.),
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Hieronym. ep. 140, 8. Veget. II 19. Ill 8; von

den vier zur Wache befohlenen (Polyb. VI 33, 7.

Acta apost. XII 4. Joh. Evang. XIX 23) konnen

also zwischen jeder Ablosung drei schlafen, Ono-

sander strat. X 10. Den Wechsel lassen die

beiden primipili der Legionen abwechselnd vom
bucinator des ersten manipulus der Triarier

durch Trompetensignal melden, Liv. XXVII 47,

5 VLT 35, 1. XXVI 15, 6. Caes. bell. civ. II

35, 7. Frontin. strat. I 5, 17. Tac. ann. XV 30; 10

hist. II 29. Veget. Ill 8. Mehr Naehweise tiber

diese einzelnen Eeglements bei Marquardt a. a.

O. Der Pap. Genav. I (s. u.) unterscheidet stationes,

Posten bei Tag und Nacht, vigiliae nur bei Nacht,

vgl. dazu die Erklarungen v. Premersteins a.

a. O. 35 {stationem a[ge]ns). 42 ff. Die Kontrolle

der Posten in jeder vigilia haben vier equites

Komani, Polyb. VI 35, 8—12. Vielleicht (Liv.

XLIV 33, 10) fand bei den Tageswachen nur

zweimal ein Wechsel statt, Veget. Ill 8, den 20

ein doppeltes Signal aller Trompeter vor dem
praetorium anktindigte, Polyb. XIV 3, 6. Tac.

ann. XV 30; das erste als Anfang der cena,

das zweite als deren Ende. Der Feldherr ent-

lafit sein Gefolge [praetorium dimiUitur Liv.

XXVI 15, 6. XXX 5, 2. XXXVII 5, 2), die

Soldaten gehen aus den prineipia zu ihren Zelten,

Frontin. strat. II 5, 30. Tac. ann. II 12, 13.

Uber den Wachdienst der hauptstadtischen Trup-

pen vgl. auch v. Domaszewski Westd. Ztschr. 30

XIV (1895) 14. Die Ronde ist von Polybius VI 36

genau beschrieben ; Posten, die schlafend gefunden

sind, werden am nachsten Tage vor das Standge-

richt gestellt ; auch die Tribunen und Centurionen,

die ihre Aufsichtspflicht vernachlassigen, verfallen

schwerer Strafe (s. u.). Uber die Kontrolle der

ersteren bringt Vegetius II 19 nahere Angaben,

die AblOsungen der Mannschaften mussen in Listen

eingetragen sein. Selbstverstandlich revidierte

auch der Befehlshaber wohl selbst die Wache; der 40

Gardepraefect Timesitheus wird deshalb gelobt,

Hist. Aug. Gordiani tres 28. Zur Wache des cir-

citor (s. o.) seit dem 4. Jhdt. vgl. o. Bd. Ill S. 2569.

Die Parole (tessera, s. d.) gibt der Feldherr

fur die Nacht, sie wird von den Tribunen (Liv.

XXVIII 24, 10) jedem manipulus und jeder turma
durch einen dazu kommandierten immunis oder

principalis, den tesserarius (s. o.), schriftlich

auf einem Holztafelchen iibergeben ; die tesserae

sind von dem 10. manipulus und der 10. turma 50

die striga hinauf von Abteilung zu Abteilung

dem Tribunen zuruckzuliefern, Liv. XLIV 33, 7.

Marquardt 421, der auch bemerkt, dafi ein-

zelne Befehle ebenfalls durch tesserae kundge-

geben werden.

Sonstige Verwendung der Soldaten im Frieden.

Auch die nicht technischen Truppenkorper miissen

bei allerhand Arbeiten mit Hand anlegen, wie beim
Herbeischaffen von Brenn- und Bauholz, beim
Brunnengraben , Anlegen von Wegen, Briicken, 60
Schiffsbau; FrChlich52 gibt Naehweise aus Cae-

sar. Der Consul Flaminius liefi durch Truppen

die Strafie von Bononia nach Arretium bauen, Liv.

XXXIX 2.6, ScipioKasica sie beim Schiffsbauhelfen,

Frontin. strat. TV 1, 15, Marius den Kanal von

der Rhone zum Meer nach Massilia graben, Pint.

Mar. 15, ^ulla den Kephissos ableiten, Plat. Sulla

16, Caesar die Mauer vom Jura bis znm Genfer

See errichten, bell. G. 1 8. Solche Auftrage wurden
haufig erteilt, damit die Soldaten nicht trage ver-

bummelten. Augustus ordnete ausdriicklich ihre

Heranziehung bei Arbeiten zu Sffentlichem Nutzen
an, Dig. XLIX 16, 12, 1. 1 16, .7, 1 ; vgl. Suet. Aug.

18. Marquardt 570. Selbst gegen Heuschrecken-

plage sind sie zur Hilfe beordert worden. Plin.

n. h. XI 106. Sehr zahlreich sind derartige Erwah-
nungen von Bauten in Inschriften, die bier nicht

alle namhaft gemacht werden konnen. Altere

Samralung von Beispielen bei Harster (Speier

1873), vgl. Cagnat bei Daremberg-SaglioIII
1062ff. und seine Schilderung der Bautatigkeit der

legio III Aug. in Lambaesis, sowie deren auxilia

und anderer Truppen in Africa, L'armee 431-435.

Ich beschranke mich auf einige Hinweise. Sie

werden verwendet zum Bau von Straiten (CIL
III 206. 3200. 3708. VIII 10018. 10023. 10048ff.

10230. Dig. XLIX 18,4; vgl. Berger Heerstrafien

d. roin. Reichs, 1878 und Darstellungen auf der

Traianssaule, Cichorius XIII. XIV Text II 76.

XXXIX. XL 257. XLIX 323. LXVII Text III

101. LXXI 126), von Briicken (Tac. ami. I 20.

CIL VIII 10117. Cichorius XV Text II 91),

Tunnels (III 6045), Zisternen (III 6627), Kanalen

(Tac, ann. XI 20. XIII 53. Hist. Aug. Prob. 9 T

3. 21, 2), Aquadukten und Brunnen (VIII 2728.

2572. 2653. 2657. 2658), vor allem bei Lager-

und Befestigungsbauten (III 1628. 1629. 1980.

4655. 4659. 4660. 4661. 6000. 6324. VII 401.

623. 964. 1117. VIII 2572. Arch.-epigr. Mitt.

VI 48 = CIL III 7494; bekannt ist diese ihre

Tatigkeit beim Limes in Germanien und ahn-

lichen Anlagen in den Provinzen, z. B. Rev. arch.

XLI [1902] nr. 46 operantibus fortissimis mi-
litibus suis ex limite Tripolitaiw. Ammian.
XXVIII 2. CIL VIII 3), bei Bauten von Tem-
peln (CIL VIII 2579. 2630. 2652—2654), Amphi-
theater (Tac hist. II 67. CIL VIII 2488), Triumph-

bogen (VIII 2355. 2698), Toren (die Steinmetz-

daten der Porta nigra in Trier lassen sogar die

einzelnen Arbeitsleistungen erkennen, v. Do-
maszewski Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. XXII
1903, 183ff.), in Bergwerken, O. Hirschfeld
Kais. Verwaltungsbeamte 2 171. 173 u. o.

An den Ziegelstempeln mit den Marken der

Truppenteile lafit sich diese Tatigkeit in einer Reihe

von Fallen bis ins kleinste veri'olgen. In groBem

MaBstabe wollte bekanntlich Probus die Soldaten

zu Arbeiten des Frieden s verwenden, oben Bd. II

S. 2523, seinem Grundsatz gemaB: annonam gra-

tuitam militem comedere non debere, und eine nicht

geringe Zahl von nutzlichen Werken ist in wenigen

Jahren geschaffen worden. Hist. Aug. Prob. 9. 18.

20.21. Scb.illerK.-G. I 881. Gerade diese Frie-

densarbeit wurde, wenn wir seinem Biographen

glauben diirfen , dem Kaiser verhangnisvoll, weil

der Soldat argwtihniseh gegen das von Probus

verkiindete utopische Ideal eines Zeita Iters ohne

Krieg und Armee geworden sei. Wer die ver-

haltnismafiig doch nur zufallig uberkoinmenen

Nachrichten iiber eine derartige Tatigkeit der

Soldaten wahrend des Kaiserreichs im einzelnen

durchmustert und ihren Nutzen ftir die Land-

schaften pruft, wird das Verdienst der Legionen
um die Verbreitung von Kultur und romischem
Wesen hocb einschatzen mussen. Wenn Senecas

Wort : ubi vineit Romanus, ibi habitat eine Wahr-
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heit gewesen ist, so gebiihrt der Friedensarbeit

des rCniischen Soldaten nicht das geringste Ver-

dienst an diesem welthistorischen Werke.

Tiber die im Pap. Genav. lat. I erwahnten

Abkommandierungen aus dem Lager iexit^ ad.

chartam camfieiendam, exit ad moneta, exit ad

frumenium Mercuri u. a.) vgl. v. Prem er stein

Beitr. zur alt. Gesch. Ill 14ff.

Cber die Marschordnung liegt der klare Be-

richt des Polybios VI 40 vor. Beim ersten Signal

werden alle Zelte abgebrochen und das Gepiick

zusammengelegt, doch sollen zuerst das Praeto-

rium und die Zelte der Tribunen abgenommen

sein; beim zweiten Zeicben ist das Gepiick auf

die Lasttiere zu legen, beim dritten setzt sich

das Heer in Bewegung. an der Spitze gewfihnlich.

die eztraordinarii (s. 60, dann folgt der rechte

Fltigel der socii mit dem Train dieser beiden

Teile. darauf die erste Legion mit dem Gepiick

und die zweite mit den eigencn impedimenta

tmd denen der sinistra ala soeiorum, die die

Nachhut bildet. Die Reiterei folgt der Truppe,

der sie zugeteilt ist, oder nimmt Stellung seit-

warts vom Train — bei Caesar bildete sie das

primum agmen, Frohlich 201ff. — ; ist ein An-

griff auf den Nachtrab zu gewartigen, so werden

die eztraordinarii bier aufgestellt. Taglich wech-

seln die Legionen und die beiden zugehOrigen alae

ihre Platze, damit jeder Teil abwechselnd zuerst

am neuen Lagerplatze ankommt und die gleichen

Vorteile bei Wasserversorgung und Fouragieren

bat, denn in den raeisten Fallen ging der Marsch

auf nur einer Strafie. Netigenfalls, wenn z. B.

ein Angriff erwartet wurde, anderte man die Ord-

nnng und liefi hastati, prineipes, triarii in drei

Kolonnennebeneinandermarschieren, vor den ersten

mampuli den zugehorigen Train usw. Nahte der

Feind, so konnten die Manipeln rechts oder links

herausschwenken und in kurzer Zeit dem Gegner

in Schlachtordnung entgegentretcn , das Gepaek

aber blieb in guterDeckung. MitPolybios stimmen

die Angaben des Josephus, bell. Iud. Ill 6, 2.

V 2, im ganzen iiberem; nocb zur Zeit der Flavier

also ist dieser ordo agminis (Caes. b. G. II 19, 1.

VIII 8. Tac. hist, II 41 u. 6.) iiblich gewesen.

Berecbnungen der Llinge stellt Jahns 243 an.

Der Marsch in drei Kolonnen [acie triplici in-

strucfa; vgl. Tac. ann. II 16: intentus para-

tusque miles, ut ordo agminis in aeiem adsi-

steret) wird auch bei Caes. bell. G. I 49, 1. 51, 1.

IV 14 ; bell. civ. I 41, 2 erwahnt, Frohlich 203.

J ahn s a. a. 0. Einzelbeiten bei der Abwehr eines

Angriffs auf dem Marsche bespricht Masquelez
im Diet. d. ant. I 143ff. Abweichungen von der

gewohnlichen Ordnung sind naturlich manchmal
liotig geworden; so erwahnt Livius XXXIV 28 eine

solche von Appius Claudius gegen Nabis getroffene

Anderung, Sallust. b. lug. 46, 6 eine des Metellus;

Caesar bat zuweilen hinter den Yortrab gleich

die Hauptarmee gestellt, dann den Train und als

Nachtrab ein oder zwei Legionen, bell. G. II 19, 1.

Vin 8, 3. FrOhlicb. 203. Vgl. Arrian. exxafe

4—9.
Die Marachleistungen der Romer sind oft

gl&ozende gewesen; Naheres ist in dieser Hinsicht

bekannt am dem Hanmbalischen Eriege und
Caesars Feldzfigen, Frohlicb Bedeutnng des

iweiten Punischen Krieirs 58ff. ; Heerwesen 207ff.

Marschszenen sind auf der Traiansaule Ofters dar-

gestellt, so Cichorius IX Text II 44. XXXVI
'230.

Die beiden Formen des Marsches hat auch

Serv. Aen. XII 121 nach Varro beschrieben als

{agmen) quadraium, quod inmixtis etiam iumen-

Us ineedit, ut ubivis possit consider e und pila-

tum alterum, quod sine iumentis ineedit, sed

inter se densum est, quo faeilius per iniqumra

10 loea tramittatur. Dafi quadratus exercitus ein

in Form eines Bechtecks geordnetes Heer in

gerader Front ist, geht aus Nonius p. 204 (Cato).

Veget, III 20. 26 hervor. Agmen quadraium ist

also die von Polybios zu zweit genannte Marach-

ordnung; die Legionen bilden Front und Gegen-

front, die beiden alae soeiorum stehen auf den

Flanken, die Bundesgenossen in der Mitte des

Karrees. Belege aus Livius bei Marquardt 423, 5.

Bei Caesar kommt agmen quadraium nicht vor

20 (Caes. bell. Gall. VIII B, 4: paene qifadrato agminc

insiructo), to Frohlich 205 gegen Rustow
Heerwesen 65 zeigt. Ebenso wird die Formation

eines hohlen Vierecks bei voraussichtlichem Angriff

des Feindes genannt, eine Taktik, die vielleicht zu-

erst in den Kriegen in Spanien und Afrika iiblich

wurde. Marquardt a. a. O. Sallust. b. lug. 46, 6.

100,1.101,3. Caes. bell. G. VIII 8, 3 ; b. Afr. 12-17.

Crassus stellte wahrend des Partherkrieges 12 Co-

horten auf jede Seite des Vierecks (Plut. Crass. 23.

30 34), und Germanicus hatte die Truppen auf dem

Marsche so geordnet, dafl je eine Legion auf den

vier Seitcn stand, die Bundesgenossen als Yor-

trab und Nachhut Verwendung fanden, Tac. ann.

I 51. 64 vgl. XIII 40 (Corbulo gegen die Partner).

Das Belief der Marc-Aurelsaule, Peterscn-Cal-

derini-v. Domaszewski CIII Taf. Ill =BeL
lori 66 zeigt Fulivolk in solcher Ordnung mar-

schierend, in der Mitte den Gepackwagen; eben-

so bringt lulian auf dem Perserzuge den Train

40 miter, Ammian. XXIV 1, 3.

Andere Formationen auf dem Marsche sind:

globus, vielleicht ein gesondertes Detachement.

inn den Feind zu uberflugeln, Liv. IV 29, 1.

Tac. ann. II 11. IV 50. XII 43. Veget. Ill 17.

19; orbis, ein als Eiickhalt fur den angreifen-

den, aber zuruckgeschlagenen Teil vcrgesehener

Trupp, je nach der GroBe als ein runder Haufen

oder hohles Viereck gebildet, in dessen Mitte die

Packtiere bleiben, Frohlich 168. Jahns 145.

50 Liv. XXI 56, 2. Sail. b. lug. 97, 5. Caes. bell. G.

II 25, 1. IV 37, 2. V 33, 2. Veget. I 26; cunmts

s. o. Bd. IV S. 1756; testudo (s. d.), wobei die

vordern Reiben Schild an Schild dicht anschliefien

und die ubrigen Glieder sich gegen Geschosse von

oben mit den Tiber den KOpfen gehaltenen Schilden

decken , Liv, XXXIV 39, 6. XLIV 9. 6. Caes.

bell. G. II 6. 2. Tac. ann. XII 35. XIII 39; hist.

III 27. 28. 31. IV 23. Verg. Aen. IX 505. 514.

Ammian. XXVI 8. 9, namentlich genau von Dio

60XLIX30 beschrieben: Abbildung auf der Traian-

saule, Cichorius L. LI Test II 331. Marquardt
422—425. Masquelez a. a. O. 142ff.

Gepaek. Der Soldat hatte ganz erhebliches

Gepaek zu tragen (Cic Tusc. II 37. Verg.

Georg. HI 346), namlich aaBer den Waffen Ge-

treidevonat, spater Brot (b. tu), manchmal Schanz-

pfahle {s. o.) und zuweilen Sagen, Korbe, Spaten,

Beile, Taue, Sicheln, Joseph, bell. Jud. Ill 5, 5.
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Nur fur solche Anstrengungen geschulte Soldaten

konnten den Marsch mit Gepaek aushalten, die

awoilia versagten, Caes. bell. civ. I 78, 1. Nach

Vegetius 1 19 betrug das Gewicht 60 rom. Pfund.

Marius hatte insofern eine Krleichterung
^
ge-

schaffen, als er die Last an eine Stange befestigen

und durch ein Brettchen getrennt auf der Schulter

tragen liefi, Festus ep. p. 148 M.: Midi MaHani
did solent a Mario instituii, cuius milites in

Die Stellung in zwei Treffen zu je fiinf Cohorten,

aeies duplex , wird zuweilen gewablt, wenn man
dem starken Feind gegeniiber die Front ausdehnen

muiite und lieber nur eine Reserve behielt, Caes.

bell. G. Ill 24, 1. Am haufigsten aber war die

Aufstellung in drei Gliedern, aeies triplex, im
ersten Treffen vier

T
im zweiten und dritten je

drei Cohorten. Tiber weitere Einzelheiten der

Anordnung ist auf Frohlich 152ff. zu verweisen.

fwea intervosita tabdla -caricosius onera sua 10 Die altern Formen der Schlachtordnung wurden

portare assueverant. p. 24. Frontin. strateg. IV

1, 7. Vor der Schlacht konnte es auf diese Weise

schnell beiseite gelegt werden. Tac. ann. I 20

laBt die Soldaten iiber~die zu giolien Lasten klagen.

Nissen Bonner Jahrb Heft 111/2 S. 16. 57.

Das schwere Gepaek, Lagexgerat, Zelte, Hand-

mtihlen wurde durch Packtiere, iummta, wegge-

schafft, zu derenBesorgung caJones dienten, manch-

mal ziemlich viele, Liv. per. 67. B. Afr. 51, 1—4.

bereits im Zusammenhang mit der Gliederung

des Heeres eroitcrt ; die des consularischen Heeres

war so gebildet, daB die beiden Legionen das

Zentrum, die beiden alae soeiorum den rechten

und linken Flugel inne hatten, an den linken

Fliigel die Reiterei der Bundesgenossen, an den

rechten die der Legionen und die equites extra

-

ordinarii (s. d.) angeachlossen wurden. Das nor-

male Schema ist aber nach Bediirfnis so oft ver-

Tac. hist. II 87 ; nahm doch ein dem tberfliissi- 20 andert , dafi man die Berichte iiber die wichtig-

gen abholder Mann wie der jungere Cato nach

Makedonien 15 Sklaven und 2 Freigelasseuc mit.

Besonders umfangreich war der Transport der

Zelte aus Leder, je eins fur zehn Mann, eine

Zeltgenossenschaft, contubemium, Joseph, bell. Iud.

Ill 6, 2. Hist. Aug. Pescenn. Nig. 10, 6; Hygin. 1

legt nur 8 Mann hinein. bereebnet aber das contu-

bernium auf 10, da zwei aufWache sind. Nissen
a. a. O. S. 24. Jeder contubemalis hat einen

sten Schlaehten vorfiihren muBte, um nur einen

einigermafien vollstandigen Einblick zu gewahien

;

einige F'alle von Abweichungen gibt Marquardt
427, z. B. Stellung der Reiterei hinter der dritten

Schlachtreihe, damit sie durch geschickte Ordnung

der Intervalle plotzlich gegen das feindliche Zen-

trum vorstofien kann, Liv. X 5, 6. XXIX 2, 6;

oder die socii stehen im ersten Treffen, die

Legionen in Reserve, Liv. XXXV 5, 8. XXVII
.<•-... TXT • n u„ ti J._.. ' in.,1,3

Knecht {midio, agaso). Den Centurionen kommt je 30 12, 14. War ein doppeltes Heer unter zwei Feld-

ein Zeit zu, den hoheren Offizieren deren mehrere; herrn zum Kampfe bereit, bildete das eine die

ein manipulus von 120 Mann hatte also 14 Zelte Reserve {in subsidiis), Liv. XXX 18, 1. 9.

notig, dazu noch zwei fur die Knechte, die Legion Vor Beginn der Schlacht sprach der Feldherr

in ithin 492 Zelte, Fur eine Armee waren demnach wohl anfeuernde Worte, das Feldgeschrei wurde

eine erhebliche Zahl von Packpferden (iumenta) gegeben, z. B. gab Caesar bei Pharsalus: Venus,

erforderlich, da Waffen. spater Geschiitze, Offizier- Appian. bell. civ. II 76. 104, bei Munda: Felicitas,

gepiick. Beute fortzuschaffen war, Plut. Sulla 12. B. Afr. 83, 1 ; auf das Zeicben der Trompeten, Dio

Der Trofi, mit Recht impedimenta genannt (Mar- XLVII 43. griff meist der rechte Flugel an ;
hier zu

quardt 426ff. CIL III 10459). bei raschem Vor- stehen gait als besondere Ehre, Plut. Brut. 40.

marsch auch wohl zuruckgelassen (Caes. bell. G. VI 40 Man riickte bis 240 Schritt gegen einen angreifen-

32, 3. 36, 3 u. o.), war um so lastiger. als die end- den, bis 120 Schritt gegen einen stehenden Femd
losen Trainkolonnen auch schwer zu verteidigen

waren, Tac. ann. II 5. In der spatern Kaiser-

zeit haben namentlich die barbarischen Soldaten

grolkre Lasten und Mundvorrat (s. u.) auf langere

Zeit zu tragen sich gestraubt, Seeck II 32.

Schlachtordnung [aeies). Agmen und act'es

gehen otters ineinander iiber, Liv. XXV 34.

XXIX 36. XXXIII 9. Caes. bell. G. II 19. Tac.

ann. II 16; deshalb heifit es auch, als man 50 sieben Arten der Schlachtstellung (vgl. Gellius

in Gleichschritt an (certo gradu Caes. bell. G. VIII

9). dann in Sturmschritt (eursu Caes. bell. civ. Ill

92) vor, infestis pilis. Dann folgt die Pilensalve

(missio pilorum), Rustow47ff. Kin gutes Bild

von einem Angriffskampf bietet Caesars BericM

iiber Pharsalus, bell. civ. Ill 88—99; vgl. im

ubrigen Jahns 240ff. Frohlich 190ff.

Cato de re militari hatte nach Vegetius III 20

iiberrascht vom Feinde keine aeies mehr bilden

konnte: agminibus tnagis quam acie pugnaturn
est. Nachweise fiir aeies, die Bedeutung von

aciem instruere, constituere, derigere bei Fug-
ner Lexicon Livianum I 298ff., zu agmen 77lff.

Man unterschied aeies simplex, duplex, triplex,

quadruplex; daG damit die Aufstellung der Le-

gionen in 1, 2, 3. 4 Treffen hintereinander ge-

meint ist, hat Rustow Heerwesen Caesars 44ff.

N. A. X 9) unterschieden : 1 . froute longa, quadra

exercitu als die seit alter Zeit iibliche in gerader

Linie; 2. obliqua; sinistram atam a dextra ad-

versarii longius separare, . . . dextram alam . . .

cum equitibus optittn's et probatissimis peditibus

sinistrae alae illius imtgere; 3. obligua, doch

geht der linke Flugel zum Angriff vor; beidemal

handelt es sich also uin die schiefe Schlachtord-

nung, doch ist das eine Mai der rechte der Offen-

11 off. schon als richtig erwiesen; die gegenteilige 60 sivflugel. der linke der Defensivflugel, das andere

Ansicht Golers Caesars gallischer Krieg II Mai umgekehrt; auch zwischen 4. und 5. sinuata

267ff., dafi es sich um AufsteUung nebenein- aeies (vgl. Seneca de vita beata 4, 1) ist kein

ander handelt, ist nicht zutreffend; vgl. auch

Frohlich 150ff. Die aeies simplex findet sich

ganz selten im Felde angewandt. wenn sich gar

keine andere Mflglichkeit bot, soBelL Afr. 12-16,

eher bei Verteidjgung des Lagers, auch aeies qua-

druplex ist nicht oft formiert worden, b. Afr. 41, 2.

(vgl.

prinzipieller Unterschied; beide Flugel gehen zum
Angriff vor, das mittlere Treffen graft erst an,

wenn der Feind umgangen ist und weicht. So ver-

fuhr Scipio 548 = 206 v. Chr. bei Ilipa, P0I3 b. XI
20-24. Liv. XXVIII 14ff. Ferner 6. dextram alam
sinistrae alae Jiostium iurtgere, . . . reiiqttam par-
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tern exercitus tongissime ab adversartorum aete

removere et in directum porrigere, quasi veru; bei

dem auf dem Marsche sich entwickelnden Geiecnt

ffeht das Heer auf die linke Flanke des Feindes

los uberfliigelt sie und nimmt Front in emer Lime,

die mit der feindlichen Aufstellung einen spitzen

Winkel bildct. 7. Der Angriff stiitzt sich aut

einen Berg, Flufi, See, das Meer, erne btadt,

SfimDfe AWiinde, die dem Feinde unzuganghcn ^— --- ""~A anS^quard 428* , der darauf hinweis , 10--w^

auch die EvziLhlung Suet Galba 7 zeigt Erst in

der spateren Kaiserzeit bekamen die Soldaten Brot

(panes militares mundos Hist. Aug. Aural. », o;

panes militares eastrmses B flmner Technology

I 79, 3. Marquardt Privatleben 419) und Zwie-

back [bucellatum Hist. Aug. Pescenn. Nig. 10, 4.

Ammian. XVII 8, 2).

Die Frage, fur wieviel Tage die Soldaten Ge-

treide mit sich fuhrcn sollen iat TeracMeden

Nach Gic. Tusc. II 37

qua. man. uamn -hjuu., — — — -

dafi Vegetius nicht erwahnt die Ton Hannibal

bei Cannae getroffene Ordnung des Zentrums in

Halbmondform (Polyb. Ill 113, 8. 115) wohl

well er sie ab cuneus auffafit, und die Gegei -

wehr forfex, den hohlen Keil in Form des V,

Veget. Ill 19. Liv. XXXIX 81. Masquelez

a a 0. I 28ff. Jahns 230. Die Nachnchten

aber' eine yon Hadrian getroffene tiefgreifend

e

Xnderun^, die gcboten schien nut Rucksicht aul

t ol£' aiB»A»r fr«mden Volker im Heere

beantworwL wuiacu. ^^^. w— -
.

—
mufi er plus dimidiaii mmsts eibarw tragen,

vgl Caes. bell. O. I 15, 5. 23, 1, nach Hist- Aug.

Alex Sev 47, 1 disposuit ut in manswmbus

annonas aeoipermt nee portarent eibaria decern

et septem, ut solent, durum nisi inbarbaneo.

Noch Ammian. Marc. XVII 9, 2 gftt 17 Tage an

So Tage Ammian. XVI LI, 12. XVII 8, 2 Libaiu

or Id 61 1. Cod. Tbeod. VII 4, 5. 15; vgl. Seeck

II' 479) das wird wohl die im allgemcmen m>
,- ,. _ ™_':„+. ™„..,MOn c oin und nnr ausnahmsweiseAnderung, die gcboten schien nut Rook* cbt an

i ^jfa™^^ b«b. und nur aSsnahmswe se

die Fcchtweise der tremden Volker ini Heere & liche™ S
t f^ inm Monat mitgefohrt> Liv.

und auf die makedonische Phalanx zuruckgriff vard der Vorra ^ ^^
scheinen mir so wenig durchsichtig, dafl ich die XLiii i_,__o- _^± , -„ f

T na 1 _, T^i,n„ h
scneinen mir su weiug uu^«.~"-~-t»

von Schurz II28ff. gezogenen Folgerungen nicht

^^VonTr Gefechtstaktik in der Seeschlacht

1st wenig bekannt-, fur die friihere Zeit gibt Fr oh-

lich 197ff. Nachweise.

Der Verpflegung der Armee ward die gr&fito

Sorgfalt geschenkt, denn wie Vegetms 111 i sagt.

bell G VII 74, 2; bell. c. I 73, 1 vgl. Frohlich

127' Langen a. a. 0. 4ff. begrundet die an-

apiMhende Vermatung, dafl der Getreidevorrat

in zwei Terminen, aber yor dem Verbrauch der

letzten Tagesration, vertcilt wurde und je lb lage

reichen sollte; denn bei dieser Annahme erklart

sich die Einteilung in gleiche Portionen leichter,

Sorgfalt geschenkt, de„n wie Tegetias III 8Uagt: ^^™%£%£JW sext„ii = 32 cotylae

sas^im pmuria quam J>u}n« «"' "* » to Soldat mithin sich zwei mtarii be-saepius penurtu, <fuu»* ?«.&»» —~--

fiber Feldherrnkunst fanden sich auch in dieser

Hinsicht Instruktionen, Pint, Cat. mm. 59. Solche

sorgsame Vorbereitung ernes Feldzugs>
wild ott

bervorgehoben, so Caes. be 1 G 1 87, a. 40, 10.11

1

2 III 3, 1. 7, 2. 20, 2. I\ 7, 1. VI 10, 2. VII «Jb t

1 ;
bell. civ. II 25, 6. Ill 5, 1. 42, 3. Appian

bell civ IV 100. Plut. Mar. 15; Pomp. 6; Brut. 47 ,

Ant.56.'5Su.oV, vgl. Langen Verpflegungswesen

1878, 2, auch bei den Truppen des Gegners, wie Ph - 40

lipps vonMakedonien, Plut. Aem. Paull. 8; des Mi-

thridates, Appian. Mithr. 69; des Vercingetonx

Caes. bell. G
P
VII 75, 1; gerade in dieser Knnst

sind die Earner den Barbaren nberlegen, Caes. bell.

G II 10 3 III 18, 2. Wenn Caesar die \eipro-

viantierung nicht in ausreichendem Mafie bewirken

ton. wie* bei der Expedition nach Bntannien,

gibt er die nahern Griinde an, bell. U IV ^, 4,

la der romiscnt; mv^u,^ iv o^.— ~- — -- -.y

fafite der Soldat mithin sich zwei sextar%% be-

nuem'abmessen konnte, zinnal sein Trinkgeachirr

vvahrscheinlich das Mali von zwei ootylae hatte.

Daii giinstigenfalls die Rationen zeitweise
i

erhont

wurden, 1st klar, so wird Caesar geruhmt: frumen-

turn qiwtiem copia esset etiam sine modii «e»-

suraque praebuit, Suet. Caes. 26 Dio XLI 28 1

Die Verarbeitung des Getreides geschah dure

h

Handmtihlen (molae mammies, manuarme, vgl.

Bliimner Technological: Marquardt Privat-

leben 421), die von Lasttiexcn getragen wurden,

Plut \nt. 45. Aus dem Mehl wurde der be-

liebte Brei, puis (Val. Max. II 5, 5. Phn. n. lu

XVIII 83 Varro de 1. 1. V 150. Ammian. XXV

2 2)gekochtoderBrotgebacken. In der fmhesten

Zeit soil das letztere {coda eibaria) nach Liv. ill

23 3 dem Heere geliefert worden sein, spater nur

noch der Flotte, damit auf den Schiffen kein Fener

angezundet werde, Liv XXI 49 7 XXIV 11, y.

vviv vz fi YY^TV 12. i>. XLIV 3&, 13. Be-civ I 48, 5. Ill 42, 5; b. Air. 20 4. f^^ T\xi\i U<7 XLIV 35, 13. Be
[

Getreide. Nach Polyb. VI 39, 13
^ekonunen 50^^gf

™^
e SoWaten^ die M1ih (

die F
e

ufisoldaten an Weizen Mr den Monat etwa

i-
3

eines attisehen Medimnus = ™gf^J ««?*

J 35 016 1 die Reiter 2 Medimnen und i Medimnen

Gerste die FuBtmppen der Bundesgenossen eben-

soriel wie jene, die Reiter jedoch U/3 Medininos

Weizen und 5 Medimnen Gerjte Langen ob.

Frohlich 127 136. Merkel Abhdl.III15f o.Bd

III S ^535 Man kannte den hohern Xahrwert

des Weizens .Galen. VI 507) und veiwandte

Teiflicherweise suchten die Soldaten sich die Muhe

des Backens gem zu sparen und das Getreide bei

den Marketendem gegen Brot einzutauschen. Mit

groflter Strenge schritt ^tellus im Iugurthmi-

Sien Kriege gegen den Unfng •eni
(feaUns

;

belU

Iug 44, 5. 45, 2. Val. Max. II <, 2. Frontm. IV

I) ebenso Marius (Pint. Mar. 13), weil sonst

noch mehr Trofi dem Heere folgen wolle, und

^ger.Hi.t.Aug.Pesc >lg.l(K

des Weizens .Galen. VI 507) und veiwandte Niger
;/"^Jf^ ^ j^ge wog nngefthr 15

Gerste gew^hniich nur fur Tiere ;
Soldaten aber 60 Da

^
G^ *g^^ B«t ist um ein Drittel

.__! „ „»a„r \„ Nrtt.fa.llftn wie Caes. bell. civ. Kgr., aah u*r*u* 6OM
rtn Vm j; fsMiniiA Portion

Uerste gewonmiun um -.^ ^^v ,
~-

bekamen, auBer in Notfallen wie Caes. bell civ.

II 22, 1. Ill 47, 6, diese nur als Strafe furJeig-

heit, so Liv. XXVII 13, 9. Polyb- VI 88, S.

Pint. Ant. 39. Die XLIX 27 38 Appian Illyr.

26. Veget. I 13. Frontm. Strat. IV 1, lo. »/-

Polvaeo. VIH 24, 2.
.

Die Lieferang des Getreides in Kornern \fru-

m*mi«.ni\ isb noch lanee beibehalten worden, wie

Kgr., das darans gebackene Brot ^.™^JJ^
aclwerer, also etwa 20 Kgr., Je tagkche Portion

also 1250 Gramm, Langen 8. J^f"™^
1™:

Unsere Soldaten bekommen gewohnlich nur 750

Gramm (Bronsart Dienst des Generalstabs II

167 Frobe^ns MiUtarlej^on 870) djftjr aber

mehr Fleisch und HftUenfrftchte. Anffalbg ist

aber die geringe Tagesration der Reiterei, um-

somehr ais doch auch fur die Pferde der Diener

zu sorgen war. Jedenfalls suchte man sich mehr
mit Grunfutter zu behelfen , Caes. bell. G. II 2,

2; bell. civ. Ill 58, 4. Fur die Lasttiere schcint

noch weniger Gerste verwandt worden zu sein,

Cato hat taglich kaum 1 '/2 Medimnen = 9 rOm.

modii verbraucht, sagt aber nicht, in wieviele

Teile dies Mafi ging, Plut. Cato mai. 6. Langen
a. a. 0. 12. Frohlich 136.

Fleisch ist in der republikanischen und ersten

Kaiserzeit nicht regelm&fiig geliefert, aber wenn
erreichbar (Appian. bell. civ. Ill 49. Polyb. II

15, 3) oder erbeutet (Caes. bell. G. V 21, 6. VI

3, 2. VII 17, 3. 56, 5; bell. civ. I 52, 4, III 47, 6.

VI 6, 1) natiirlich gewahrt und beniitzt worden

(Bratspiefie werden erwahnt), doch ist zu be-

aehten, daB der Fleischgenufi in den unteren

Kreisen uberhaupt nicht weit verbreitet war.

Von Hadrian wird geruhmt, wie er auch darin

den Soldaten mit gutem Beispiel voranging, daB

er often ihre Kost genofi, Speck, Kase, Weinessig,

gleich den Vorbildern Scipio Aeniilianus, Metellus,

traian , Hist. Aug. Hadr, 10, 2. Spater wuide
Fleisch ein Teil der zu liefernden amwna mili-

taris (o. Bd. I S. 2320). Die Anspriiche der

Truppen an den Staat steigerten sich aber immer
mehr. Constantius lieB im Feld taglich Fleisch

oder Speck und einen Tag urn den andeni Wein
verteilcn, Cod. Theod. VII 4, 6.

Selten erwahnt wird die Lieferung von Salz

(Plut. Crass. 19, vgl. Caes. bell. civ. II 37, 5),

von Hulsenfruehten und Gemtisen, die wenig be-

liebt waren (III 47, 6), von 01 (Bell. Afr. 43, 1.

67, 2. 97, 3) und von Getranken, Liv. V 47, 8.

Wein mochten die Soldaten sich sonst be-schaffen

oder von den Marketendem kaufen, Sail. bell. lug.

44,5; vgl. Plut. Ant. 45; Caes. 41. Pescennius

Niger verbot im Feldzug den Wein und lie6 nur

Weinessig zu, Hist. Aug. Pesc. Nig. 10. Constan-

tius erst verteilte, wie bemerkt, regelmaBig Wein;
vgl. auch Cod. Theod. VII 4 , 25. Veget. Ill 3.

Die Austeilung der Lebensmittel war Sache der

Offiziere, namentlich der Tribunen, Dig. XLIX 16,

12, 2: officium fribunorum est . . . frumentaiio-
Ht'bus commilitonum interesse, frumentum pro-

bare, mensorum fraudem eoercere. Cagnatbei
Daremberg-Saglio Diet. Ill 1060. Gewichte

CIL III 784. t)ber eastrensis modius s. o. Bd. Ill

S. 1775. CIL XIII 6935. Brotstempel einer

Centurie der 14. Legion in Mainz, KOrber Rom.
Inschr. d. Mainzev Museums 1 3. Nachtr. 1897)

nr. 85.

Im iibrigen war den Truppen Gelegenheit ge-

iiug geboten. sich GenuBmittel aller Art zu ver-

*chaffen , denn des oftern wird iiberliefert , dafi

dem Heere mancherlei Volk des Gewinues halber

folgte, die lixae(&. d.j; der Name wird von Nonius

p. 62 und Festus p. 116 etymologisch falsch er-

klart, doch gibt letzterer auch die richtige Deutung,
vgl. die Glossen, Corp. Gloss, ed. Gotz VI 652:

qui exercitus sequuntur qtmestus causa. Nip-
perdey zu Tac. ann. II 78; hist. I 49. Von
diesen auch als mercatores bezeichneten Handlem
mufiten die Soldaten, wenn der Mundvorrat ein-

mal versagte, kaufen, oft zu hohen Preisen, so

Bell. Afr. 75, 4. Pint, Ant. 44. Caes. bell. civ.

I 52, 2 (vor Herda verlangten sie fur den modius
Getreide 50 Denare). Langen 13. Frohlich 59.

Pauly-Wissowa VI

Die RCmer haben sonst den Grundsatz Catos

:

bellum se ipsivm alet (Liv. XXXIV 9, 12) griind-

lich sich zu eigen gemacht; vgl. Plut. Luc. 29:

wots . . . aai top AovkovIXov &avtid£EO&at , on
dgax/^yv /uiav ex tov drj/iooiov ra/tteiov fit} laftajv

aixov i£ avzov dicpxei zov tcoXs^qv; Sulla 12 und
was Dio XLII 49 von Caesars Ansichten hier-

iiber erzahlt. Appian. bell. civ. IV 100. Ammian.
XXIX 5, 10: messes et condita hostium virlutis

10 nostrorum korrea esse.

Die Requisitionen sollten sich zvvar in be-

scheidenem Mafi halten, da die Kosten der Mili-

tarverwaltung dem Staate oblagen, wurden aber

tatsachlich zumeist eine driickende Last fur die

Provinzialen. Momm sen R. G. 116 383. 385.

Ill 34. Sic. Flacc. de condic. agr. p. 165. Die
lokalen BehOrden liatten die verlangten Mate-
rialien auf die pfiichtigen Einwohner zu verteilcn

und fiir rechtzeitige Lieferung der Auflage zu

20 sorgen, notigenfalls wurden Oftiziere zur Aufsicht

entsandt, Caes. bell G, I 1 6. Ill 7, 3. 42, 3. VII
3, 1, oder Truppenteile abgeordnet, das Erforder-

liche zu beschaffen, III 2, 3; zur vexillatio

morantes ad fenum secfemdum) CIL VIII 4322,

und der Inschrift des Clodius Faustus Secundus

[missus ad com]parationem frumenti in pro-

vinfeiam ob bellum] Maurorum VIII 12 066,

vgl. 14 4001 s. Cagnat L'arme'e 397. 400; vgl.

v. Premerstein fiber den conductor faenarii

SOBeitr. z. alt. Gesch. HI 32. Die Fouragierung

(pabulari von griiner Frucht, frumentari von

trockener) besorgten die Soldaten selbst. Viele

Einzelheiten, auch hinsichtlich der dabei beob-

achteten Vorsichtsmafiregeln, ergeben sich aus

Caesar, vgl. die Ausfuhrungen bei Langen 21.

23. Frohlich 130. Eigentliche Magazine zur

Unterbringung der den Provinzen auferlegten

Naturalabgaben (zu frumentum aestimatum, fru-

mentum emptum, imperatum M arquardt II 102.

40 189, o. Bd. Ill S. 1874. IV S. 2309) werden erst

seit Caesar erwahnt; man wahlte mehr und mebr
Stadte dazu, Caes. bell. G. VII 55, 1—3. Appian.

bell. civ. IV 107. Wie groBe Lieferungen fur die

Magazine oft den okkupierten Gebieten auferlegt

wurden, ist aus Caesar hinreichend bekannt, z. B.

den Haeduern. Octavian hat sogar den durch

Antonius Requisitionen zu Grunde gerichteten

Stadten Griechenlands Korn zuteilen miissen (Plut.

Ant. 69), und gar manchmal fanden die Truppen

50 von den Gegnern schon vollig ausgcplfinderte Be-

zirke vor, Appian. Mithr. 77. 97. 99. Plut. Luc. 14,

vgl. Caes. bell. G. VIII 3, 2. In der Kaiserzeit wer-

den Magazine an den Etappenstrafien oft erwahnt,

auch am Limes sind Reste aufgedeckt worden,

vgl. Nassauische Annalen XVII 129. H. Jacobi
Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. 1905,199. Cagnat
L'armee 380f. 397 und Ammian XIV 2, 13 fiber den

festen Platz Paleae in Isaurien, XXIX 5, 13. Art.

Horreum. Hadrian wandte den condila mili-

60 taria seine Aufmerksanikeit zu, Hist. Aug. Hadr.

11, Severus Alexander lieB zwei Monat vor Auf-

bmch des Heeres bekanntgeben , wo Aufenthalt

genommen und Lebensmittel bereitgestellt werden

sollten, Hist. Aug. Sev. Alex. 45. 47 (Transport

anf Kamelen auch bei Ammian. XXVIII 6, 5);

grofiartige Fursorge traf auch in dieser Hinsicht

der Gardepraefect Timesitheus: ut nulla esset

umquam civitas limitanea potior et quae poaeet

53
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exercitwm p. B. ae principem ferre, quae totius

anni in aeeto frumento et larido atgue hordeo
et paleis condita non liaber&t, minores vera urbes
aliae triginta dierum, alias quadraginta, non-
nullae duwm mensium, quae, minimum, quin-
decim diermn, Hist. Aug. Gord. tres 28. Anamian.
XVII 9, 2 und die Auscinandersetzung des Vege-
tius III 3. Der in Tridentum CIL V 5036 vgl.

p. 531 erwahnte adleetus annomte legionis III Ital.

ist nach Mom m sen ein angesehener Burger, der

fur den Transport der aus It-alien zur Truppe ge-

sandtcn Vorrate sorgt, vgl. Not. dign. occ. p. 102.

Dafi hohere Offiziere sichLebensmittel auf eigenen

Tieren im Feldzug nachfuhren liefien, zeigt Am-
mian. XXV 2, 1; Iulian, persGnlich bediirfnislos,

sorgte fiir das Proviantwesen tuchtig, XXIII 3,

4, sein Praefect Sallustius verfuhr mit unerbitt-

licher Strenge gegen unpiinktliche Lieferanten,

XXIII 5, 6. Miiller Philol. 1905, 62 Iff.

Tiber die in der spateren Kaiserzeit fiir Offi-

ziere und Soldaten zuliefernden Naturalien (Veget.

Ill 3 : frumentum ceteraeque annonariae species,

quas a provincialibus consuetudo deposeit) und

anderen Gegenstande , sowie die Organisation

dieser Verwaltung s. den Titel Cod. Theod. VII

4, die Art, Adaeratio o. Bd. I S. 340, An-
nona militaris o. Bd. I S. 2320, Actarius
0. Bd. I S. 301. Merkel 89f. Die Untertanen

hatten aufier der Leistung von Hand- und Spann-

diensten (Cod. Theod. VII 5. XT 15-18. XV
1, 34. 36. 39. 41) noch Material zu den Waffen,

Cod. Theod. X 22, 2. XI 16, 18 (s. den Art. Fabri
censes) und zu den Kleidungen der Soldaten

zu liefern oder entsprechende Geld zalilungen zu

entrichten, Cod. Theod. VII 6, 1—5. VIII 5, 33

(Parat. Gothofredus p. 256); vgl. Hist. Aug.

Sev. Alex. 53, 9. Ammian. XXI 6. Veget. II 19,

Pferde zu stellen, Cod. Theod. VI 31. VII 23. XI 17
r

18 u. a. m. Selbstverstandlich war zur Kontrolle

und Verwaltung ein grofier Beamtenkreis erforder-

lich, Cagnat 385ff. Immer wieder wird einge-

scharft, dafi das Militar riicht mehr fordern soli,

als gesetzlich ausgemacht ist. Cod. Theod. VII

4. 12. 22. 23; 7. 4; 9, 3; 11, I. 2; vgl Hist. Aug.

Pesc. Nig. 10; Aurel. 7. CIL VIII 15868.

Einqu artierung ist lange Zeit vermieden

worden. da die Truppen ini Lager vereinigt bleiben

sollten. Erst in der letzten Periode der Republik

wich man von diesem Grundsatz ah (Cic. de imp.

Pomp. 37. 38) und belegte wiihrend der Kriege

sogar Orte It-aliens, auch fiir den Winter, rait

Soldaten (Caes. bell. civ. I 32, 1. Appian. bell,

civ. II 40. Cic. ad Att. IX 15, 1), selbst Eom,
Dio XLII 2, 1. Seipio hat im J. 49/48 die reich-

sten Stadte Asiens mit Einquartierung heimge-

sucht. Caes. bell. civ. Ill 31, 4, Pompeius Dyr-

rachium, Apollonia und auch thcssalische Stadte,

III 5, 2. Weitere Beispiele bei L a n g e n a. a. 0. 1 5.

Die den Einwohnern dadurch erwachsenen Kosten

waren manchmal ganx enorme. Cic. de imp. Pomp.

39. 64—67. Sulla forderte z. B. fur jeden Sol-

daten taglich 16 Drachmen, fur die Tribunen je

50 und Gewahrung der Hauptmahlzeit. auch fur

deren Gaste , Plut. Salla 15. Begreiflicherweise

opferten die Stadte, um solcher Plage zu ent-

geben, lieber ein Stuck Geld, Cic. ad Att. V 21,

7; warden doch selbst, wenn die Sicherheit der

Trappen gefahrdet schien, die Bewohner ver-

trieben, Servius Galba liefi Octodurus zur Halfte

raumen (Caes. bell. G. Ill 1), Octavian Segesta,

Appian. Illyr. 24. Besonders grofien Umfang
nabm die Verpflichtung, Soldaten und tiberhaupt

die in staatlichem Auftrage reisenden PersOnlich-

keiten einzuquartieren, in der spateren Kaiserzeit

an. Die auf diese Last beziigliche Gesetzgebung,
Cod. Theod. VII 8 (Gothofredus Paratitl. p. 258)
vgl. XIII 3. 10. 13. 18. Nov. Theod. iun. 32 ist

10 im Art, Metatum zu besprechen.

Sanitatswesen. Von einer Organisation ist

in republikanischer Zeit nichts bekannt. Da Be-
rufsarzte tiberhaupt fehlten, Plin. n. h. XXIX
12, and nur Fremde, meist Griechen, ihre medi-

zinischen Kenntnisse verwerteten (Marquardt
Privatleben 771f. , s. d. Art. Me die us), ist das

crklarlich. Dafi es nicht ganz an Jirztlicher Hilfe

gefehlt hat, kann man aus Cic. Tuscul. II 38
sehen ; aber man klagte doch iiber unzureichende

20 Pflege der Verwundeten und Kranken (Liv. IX
32, 12) und die deshalb groBen Verlustziffern

noch nach der Schlacht. Einige Feldherren, wie

namentlich Caesar, werden genihmt, weil ihnen

der Gesundheitszustand der Truppen am Hcrzen
lag, Caes. bell. G. I 26, 5; bell. civ. Ill 75, 1.

Frohlich 132; vgl. Liv. VIII 36, 6. Plut. Ant,

45. Wohlhabende Offiziere nahmen eigene Arzte

mit ins Feld, so der jungere Cato den Kleanthes

(Plut. Cat. min. 70),' Pansa den Glykon (Suet.

30 Aug. 11. Cic. ad Brut. I 6, 2). Verwundete
wurden im Lager behandelt (Liv. VIII 36, 6.

Caes. bell. G. VIII 48, 7) oder in die Stadte ge-

schafft (Caes. bell. civ. Ill 78, 1; bell. Afr. 21,

2). Anders stand es in der Kaiserzeit; schon

Augustus scheint nach Caesars Vorbild, der den

fremden Medizinern Burgerrecht gegeben hatte

(Suet. Caes. 42). ordnend eingegriffen zu haben,

Veil. II 114, 1. Bei Arminius tiberfalle 16 n. Chr.

vermissen die Truppen arztliche Hilfe fiir die Ver-

40wundeten, Tac. ami. I 65. Erwahnungen von

Militararzten sind nicht selten, Onosander strat.

I 10 (13): xal jcolv drj yoijoif'XOTEQog son (Jtqcl-

xi]yov kayos ovx adi'varog . . %<bv mofisvow xoTg

Toavfiartatg lazo&v. Galen. XII 557 K. Dig. IV
6, 33, 2. L 6, 7; und zwar bei den Legionen

(CIL V 4367. CIG 4766 Cod. lust. X 52, 1.

CIL VIII 2951. 2872. 2874. CIRh. 1127. CIL
III 3537. XIIT 5208 Osterr. Jahreshefte II

Beibl. 61. CIG 5088. Marquardt St.-V. II

50 555). ivo sie sich als medieus der betreffenden

Legion bezeichnen, auch als medieus ordinarius

(CIL III 4279. 5959; vgl. ilommsen Ephem.
epigr. IV p. 239), ferner bei jeder praetorischen

Cohorte (CIL VI 20. 2594. XIII 6621), wohl

bei jeder stadtischen (da es in Luguduimm der

Fall, CIL XIII 1832 = Boissieu Inscr. de Lyon

355), je vier bei jeder Cohorte der vigiles (CIL

VI 1058. 1059), bei den equites singtdares Aug.

(VI 19). den auxilia (VII 690. CIRh. 1747.

60 Orel li 3507 = CIL XI 3007. Ammian. XVI 6, 2.

XXX 6, 4) und auf jedem Schiff der praetorischen

Flotten, X 3441-3444. 3599. Perrero L'ordi-

namento nr. 404. 560. Es gab ferner auch be-

sondere Augenarzte beim Heere, Grotefend
Stempel der rom. Augenarzte 8. 66. Galen. XII
786 K : Z4£tof wp&aXftixos cx6lov Bgerjartxov.

Cagnat L'annee 184. Die Marsi CIL VIII
2564. 2618 fa&t Cagnat 227 als Sanitatssol-
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-daten, die von Schlangen gebissene Mannschaften

zu behandeln verstehen, vgl. Corp, gloss, ed. Gotz

VI 682.

Die kranken Soldaten, valetudinarii (Dig.

XLIX 16, 12, 2), wurden in Zelten behandelt

•oder im Lazarett, valetw&inarium (Dig. L 6, 7

[6]), und erhielten wohl auch den Besuch des

Kaisers, Plin. paneg. 13. Hist. Aug. Hadr. 10,

6; Sev. Alex. 47, 2. Nach Hygin. de mun. 35

komrnt ein Lazarett auf ein Lager von drei Le-

gionen, auf groBere entsprechend mehr. Die va-

Mwdinaria werden von den Tribunen (Dig. XLIX
16, .12, 2. Veget. Ill 2) oder vom praef. castro-

rwm (Veget. II 10) beaufsichtigt ; in demselben

fungiert besonders der optio valet[udinari] CIL
VI 175. VIII 2553. 2563. IX 1617. CIRh. 462.

Cagnat L'armee 185, 1; Krankenwarter, qui

aegris praesto sunt, werden Dig. L 6, 7 [6] ge-

nannt.

Instrumente der Militararzte befinden sich auch

nnter den jtingst in Augusta Eaurica entdeckten

.ar^tlichen Geratschaften, vgl. Frey Korr.-Bl. des

Gesamtvereins d, Geschichtsvereine 1904, 343ff.;

Abbildungen solcher sind mehrfach bekannt ge-

macht, Petersen Rom. Mitteiluugen XV (1890)

171-176. Liebl Wiener Stadien XXIV (1902) 381

—385 iiber ein Relief auf einem 1902 in Kistanje

-(Burnum) gefundenen Grabstein.

Von der Art der Behandlung gewahrt Bild

XL der Traianssiiule eine Vorstellung (C ichor ius
Textband II 203).

Kranke Tiere wurden im veterinarium unter-

gebracht (Hygin. de mun. 4); Tieriirzte, medici

reterinarii (Dig. L 6, 7 [<&]. CIL V 2183), gab
es besonders fiir Pferde , CIG 5117 ijimarods

1953, tjimxos latQos L e tronn e RecueilCDLXXIII,
Kaioagog iTzmazQog *E<pt]/ii. &q%, nr, 602.

Sold. Von der Einfiihrung "(oben Bd. V S. 593)

und versehiedenen Hoiie des Soldes sowie den

Zahlungsterminen wird der Art. Stipendium
des Genauern handeln ; in diesem Zusammenhange
ist nur folg'endes zu erwahnen. Lrsprunglich

liatte der Krieger sicli selbst zu unterhalten,

Liv. I 43, 2. Ill 27. 3. 4. IV 59. V 4, vgl.

XXIV 11,9. XXVI 35, 3. Dionys. IV 19. Festus

s. private sumptu. Lyd. de mag. I 45 : to ttqiv

mvrovi axoxQeyovotv. Zon. VII 20, die Tribus

zahlten, bis 348 = 406 v. Chr. der Sold auf die

Staatskasse iibernommen ward, Monimsen Tribus

3 Iff. Gezahlt wurde meist nach Beendigung des

Feldzugs oder spater, wenn die den Besiegten

auferlegten Kriegskosten (Liv. V 32, 5. VIII 2,

4. 36, 11. IX 41. 7. X 46, 12) eingegangen

waren. L an gen II (1880) 4. 6. Man unter-

schied stipendia semestria (Sommerfeldzug) und
annua; war der Feldzug vor 6 oder 12 Monaten
zu Ende, wurde doch das voile stipendium aus-

gezahlt. Lange n 9. Zu Polybios Zeit bekam
der Legionar taglich 2 Obolen, im Jahr also 720
oder 120 Drachmen (Denare). der Centurio das

Doppelte, der Reiter das Dreifache. Polvb. VI
39,12. Marquardt II 95. Plinius n. h. XXXIII
45 nemit als altesten Soldsatz 1200 Asse; in

militari stipendio semper denarius pro decern

-asstbtts dolus est. tJTber das Pferdegeld des Reiters

vgl. o. Bd. I S. 682ff. La tig en 18ff. Caesar

gab das Doppelte, Suet. Caes. 26, namlicb dem
Legionar 225 Denare, nach Mom in sen schon

im Gallischen Kriege, nach L an gen 11 erst vor

dem Bttrgerkriege. Nicht allein der Wutisch,

die Soldaten an sich zu fesseln, war der Grund,

sondern weil der Sold nicht mehr den Preisen

der Lebensmittel, namentlich des Getreides, und
den sonst ublichen Lohnen entsprach (Stellen bei

Lang en), das Hecr aber sich zumeist aus den

niedern Schichten rekrutierte. v. Domaszewski
(N. Heidelberger Jahrbiicher X 2l9ff.) geht von

10 dem Rechnungsstipendium der Kaiserzeit von 75

Dcnaren aus und lafit bereits am Ende der Re-

publik den Sold von 120 Denaren urn den Betrag

der Verpflegungskosten in der Hohe von 45 De-

naren gekiirzt sein (s. u.), so dafi durch Caesars

Verdoppelung das Stipendium nur auf 150 De-

nare stieg und Augustus erst nach 5 n. Chr. es

auf 225 erhobte. Im J. 14 fordern Truppen eine

Steigerung dieser Summe auf 1 Denar taglich,

Tac. ann. I 17. 26. Uber den Praetorianersold

20 der Zeit v. Domaszewski a. a. O. 220ff. Nach
Sueton. Dom. 7 : addidit et quartum stipendium

militif aureos ternos erhohte Domitian den Sold

wieder um 75 Denare, Zonar. XI 19 (= Cass.

Dio ed. Boiss. Ill p. 168). v. Domaszewski
218. 226, die Praetorianer erhielten nun 1000

Denare. Eine weitere Steigerung in gleicher

Hohe hat vielleicht Commodus veranlafit. Nach
Herodian. Ill 8, 5 bewilligte Septimius Severus

auBer andern Vergunstigungen cine Solderhohung;

30 Hist. Aug. Sev, 5, 2 : qui etiam sestertia quod

nemo umqUrmi principum militibus dedit (vgl.

12, 2) fehlt die wichtigste Angab e, v. Doma-
szewski will bina milia erganzen, so dafi die

Legionare also 500 Denare erhielten (die stadti-

schen Cohorten 850, die Praetorianer 1700), und
• zieht als Beleg heran die Inschriften der scholae

(vgl. Westd. Zeitschr. XIV [1895] 85,s. u.), wo
diese Summe oder deren Halfte stets wiederkehrt,

sowie die Angabe Hist. Aug. Sev. 7, 6, dafi die

40 Soldaten als Donativ 2 500 Denare, d. h. das

Funffache des Jahressoldes forderten, allerdings

nur 250 bekamen, Dio XLVI 46, 7 ; vgl. LXXVI
1. Caracalla gab dem Legionar gar 750 Denare,

so dafi mit Recht Macrinus klagte, dafi solche

Summen nur schwer zu beschaffen seien. Herod.

IV 4, 7. Dio LXXVIII 36. Im 4. Jhdt. wurde

aufier den Naturallieferungen und Donativen (sti-

pendium) nicht mehr regelmafiig Sold gezahlt,

Ammian. XVII 9, 6. XXIX 5, 37. XXXI 11, 1.

50 Seeck Unterg. II 254. 539. Miiller Philol. 1905,

623.

Die HilfsvoTker erhielten Sold von dem Herren,

der sie stellen mufite, es sei denn, dafi Rom sich

zur Zahlung verpflichtet hatte, vgl. die Verein-

barung des Seipio mit Iuba 46 v. Chr., Bell. Afr.

6, 1. 8, 5, oder wenn sie angeworben waren, dann

aber weniger als die Legionen, Bell. Hisp. 22, 7.

Langen 19f. Die batavisehen Cohorten forderten

nach Tac. hist. IV 19 ein duplex stipendium,

60bezogen also bis dahin wohl 75 Denare Sold,

v. Domaszewski N. Heidelberger Jahrb. X 225.

Ob die chargierten Gemeinen holier besoldet

wurden, ist unbekannt. Der Centurio bekam
nach Polyb. VI 39, 12 die doppelte Lohnung des

Legionars, damals also 240 Denare; gewisse Stei-

gerungen nimmt v. Domaszewski 239 an. DaB
mit dem Avancement zu einer' hoheren Centu-

rionenstelle, selbst zum Priinipilat, ein grOfierer
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Sold erreicht ware , lafit sich ebensowenig er-

weisen (Madvig K!. Schr. 514) wie eine Gleich-

stellung der evocati mit den Centurionen hm-
sichtlieh der Entlohmmg, Langen 22.

Die eohors praetoria der Feldherrn bezog zur

Zeit des Africanus nach Festus p. 223 ein sesqui-

plex stipendium, 180 Denare oder 1800 schwere

As, v. Domaszewski 221.

An hohere Offiziere ist in republikanischer

Zeit Sold nicht gezahlt worden (Mommsen St.-

R. 13 293ff. 299), doch gewahrte der Feldherr

schon friih seiner Begleitung freie Station und

freie Befdrderung nach der Provinz, vgl. die Auf-

forderung des Faullus, Liv. XLIV 22, 13 : in 31a-

cedoniam mecum veniat, nam equo tabernaculo

viatioo etiam a me iuvabitur. Cato bei Fronto ad

Ant. I 1 : numquam ego evectionem datavi quo

amiei met per symbolos vnagnas peeunias ac-

ciperent. Die Inhaber des hochsten Kommandos
erhielten eine Ausriistung an Transportraitteln,

Mauleseln, Zelten, Silbergeschirr u. a., Liv. XXIX
11 4 XXX 17, 13. 26, 4. XLII 1, 9. XL1V 22, 13.

Cic. Verr. IV 9. V 45. 83; de lege agr. II

32; ad Att. XV 18. 1. Val. Max. II 2, 7. Plin.

n. h. XXXIII 11. Gell. XV 4, 3. Sueton. Aug.

36. Pint. Ti. Gracch. 13; Cat. mai. 6 u. a. in.

Hofmann De provincial sumtu 19ff. Merkel
18ff. ; uber Valerians angebliches Schreiben, Hist.

Aug. Claud. 14, vgl. Mommsen St.-R. 13 301, 1.

304, 2. Sie durften, was sonst notwendig, re-

quierieren, Cic. ad Att. V 10, % 16, 3. 21, 5

(s o Bd. Ill S. 2536), auf Staatskosten kaufen,

ad Att. VI 3, 2. VII 1, 6. Plut. Caes. 28, oder

es ward ihnen eine recbt hohe Pauschsumme

(vasarium, s. d.) gegeben, Cic. in Pis. 86; de

domo 23. 55. Bald haben Quaestoren, Kriegs-

tribunen, Legaten, die comites statt der Natural-

verpflegung Tagegelder (cibaria, o. Bd. Ill S. 2536)

bekommen, und in Ciceronianischer Zeit ist es

iiblich, dafi der Befehlshaber seinen Offizieren

noch Weingeld (congiarium, o. Bd. IV S. 875)

oder Salzgeld {salarium , s. d.l gibt. Seit

Augustus erhielten die Offiziere senatorischen

wie ritterlichen Ranges statt jener Entschadi-

gungen bestimmte, je nach dem Range verschieden

hohe Besoldungen (Art. Salarium). Bekannt

ist nur, daB der Jahrgehalt der Kriegstribunen

25 000 Sesterzen betrug, CIL XIII 3162 vora

J. 238 (Inschrift von Thorigny) ; wenn der tri-

bunus semestris IX 4885 viermal mehr erhiilt,

so ist diese Erholiung ebenso eine Auszeichnung

wie XIV 3626 die Bezeichnung eines praef. k-

gionis als ducennrius. Mommsen Per. d. saehs.

Gesellsch. d. Wiss. 1852, 240; St.-R. I 3 303.

Der Sold ward anfangs durch die tribuni

aerarii (s. d.) verteilt, seit 333 = 421 v. Chr.

das Amt der Feldherrnquaestoren geschaffen war,

durch diese, Polyb. VI 39, 12; Cicero Verr. I

15, 40 nennt den quaestor ad exercitum missus

daher custos pecuniae, vgl. I 36 ;
pro Flacc. 44.

Tac. ann. XI 22. Sie gaben den einzelnen Ab-

teilungsfutarem die entsprechenden Betrage ge-

mafi einem Verzeichnis der Empfanger. In der

Kaiserzeit erfolgte die Zahlung durch die Pro-

curatoren , Strab. Ill 167 : elal 6e xai htizgojioi

tov KaiaaQoe bmutoi aySges ol Starepwreg to

XQtiputxa xotg otQaxt&xau; efc tyr dtotftrjatv zov

JiotF. Dio LIU 15, 5. Mommsen St.-R. II

»

847. Augustus hatte als Kasse das aerariwm
military {a. d,) 6 n. Chr. errichtet, O. Hirsch-
feld Verwaltungsbeamte^ Iff., nach v. Doma-
szewski 234 ward seit Septimius Severus aus

der ratio privata gezahlt. Die Auszahlung fand

seit den letzten Zeiten der Republik dieimal im
Jahre, am 1. Januar, 1. Mai, 1. September statt,.

Epbem. epigr. VII p. 460; die Soldaten traten

dazu in Toiler Riistung und Waffensehmuck an^.

10 wie Joseph, bell. Iud. V 9, Iff. beschreibt. Dafi^

aus besonderen Anlassen, so beim Triumph, der

Sold verdoppelt wuvde, wird ofters erwahnt, Liv.

XXIII 20, 2. XXX 16, 12. XXXVII 59, 6..

XXXIX 7, 2. XL 43, 7. Caes. bell. civ. Ill 53,

6 (s. d. Art. Duplarius). Nach Polybios VI

39, 12 werden vom Solde die Kosten fur Ver-

pfiegung, Kleidung, Waffen in Abzug gebracht

(rolg de
c
Foi}.tatoiQ tov re aizov stai zijg sa&tjro?

y.av rivog ojiXov jigogdffj'O'oiot , jidvzcov tovt<ov »

20 ra/Luag rtjv TEray^hr\v rt/njv ex row dtpojviiov vno-

loytCtTat), doch verblieb den Soldaten noch eine

ausreichende Summe, Nitzsch R. G. 179. Dati

die Kurzung nicht von Anfang an ublich war, zeigt

Langen 14. 0. Gracchus, der als Quaestor in

Sardinien die Stadte bewogen hatte, den Truppen

warme Kleidung zu liefern, beantragte 631 = 123

v. Chr. uberhaupt dem Ileere Kleidung auf Kosten

des Aerars ohne Soldabzug zu geben, Plut. C.

Gr. 2. 5. Langen R. Alt. Ill 2 33, hatte aber

30 nur voriibergehend Erfolg. Caesar gab die Ver-

pfiegung, ohne den Sold zu schmalern, Suet. Caes.

26, ob es so blieb, ist zweifelhaft; die Soldaten

klagen zwar nach Augustus Tod nur iibcr Ab-

zuge fiir Kleidung, Waffen, Zelte, Tac. ann. I 17,.

aber, wie Mommsen Herm. XXXV 450 bemerkt>

ist daraus noch nicht zu schlieBen, daB Kost vom
Staat gegeben ward, denn our den Praetorianem

ist sie seit Nero unentgeltlich geliefert worden,

Tac. ann. XV 72. Suet. Nero 10. Das Getreide

40 wird in der Kaiserzeit aus den genannten Maga-

ztnen geliefert, Hist. Aug. Sev. Alex. 52. 53, 9.

Spater sind vom Staate auch Waffen, selbst die

fiir Ubungen gegeben worden, Veget. 111. II 9.

Dig. XLIX 16, 14, 1. Die auxttia haben fiirDig.

Pferde und Waffen wohl selbst aufkommen miissen.

CIL VIII 18042 Aa. Fayum towns 252 nr. CV
col. II 18. Cagnat L'armee 377ff.

Uber soldi e Abziige und die weitcrhin zu er-

wahnenden Kassen bat nahere Aufschlusse der

50 von J. Nicole und Ch. Morel zuerst veroffent-

lichte und evklarte Pap. Genav. lat. I (Arch,

inilit. du I e siecle) gebracht, den weiter Momm-
sen Herm. XXXV 443—452. 532. BliimnerN.
Jahrb. f. d. kl. Alt. V (1900) 432-443. Cagnat
Journ. des Sav. 1900, 375—382. v. Premer-
stein Beitr. z. alt. Gesch. Ill 1—46 (ebd. Lit.)

behandelt haben. Allerdings sind die militari-

schen Verhaltnisse in Agypten auch in dieser

Hinsicbt anders geartet als im flbrigen Reiche..

60 Mommsen a. a. O. 449ff.

Abgezogen werden: 1. Dreimal 10 Drachmen

fur faenaria ; die geringe Summe kann nicht mit

BUmner als Heugelder far ein Pferd erklart

werden
j
gegen Moramsens Dentuog .Auslagen

fflr Bettung1 hat v. Premerstein Bedenken, der

eher die Kosten ftr eiD vom contubcrnium zu

unterhaltendes Tragtier darunter Teretehen will;

2. 80 Drachmen in victum fftr Kost; S. in resit-
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mentwm, im ersten Termin 60 oder 100, im dritten

146 Drachmen; 4. caliqas fascias fiir Stiefel

und- Striimpfe (Dig. XXXIV 2, 25, 4. Plin. n. h.

VIII 221) jedesmal 12 Drachmen; 5. 20 Drachmen

satumaldcmm hfastrense) Beitrag zur Satur-

nalienfeier; solche Soldabziige waren schon fruher

tiblich, Cic. ad Att, V 20, 5. Wissowa Bel. u.

Xultus 171, 3; 4. die 4 Drachmen ad szgna er-

klaren Bliimner und Morel als Beitrag zur

Sterbekasse, Veget. II 70 fs. u.); die Bezeich- 10

nung ware allerdings wenig klar, wie Momm-
' sen hervorhebt, der sie als Abzug fiir Instand-

haltung der Feldzeichen deutet. wahrend v. Pre-

merstein an eine jahrliche Opfergabe fur das

Eahnenheiligtum denkt.

Von sonstigen Einnahmen der Soldaten ist

ihr Anteil an der Beute zu nennen. Vgl. die

Art. Manubiae, Praeda. Marquardt 283ff.

Langen Heercsverpflegung der Romer III 1882.

Gehorte auch grundsatzlich alle gewonnene Beute 20

-dem Staatsschatz (Liv. I 38, 2) und war des-

halb nach der Pliinderung (des Genauern bei

Polyb. X 16, 2—4. 8—17) vom Soldaten dem

Diensteid gemafi abzuliefern (Polyb. X 16, 6.

Gell. XVI 4, 2), so wurde doch, urn die Truppen

bei guter Stimmung zu halten (Liv. IV 53, 10. V 26,

8. X 46, 5), ihnen ein Teil gegeben, Liv. IV 34.

VI 2, 12. Die erhaltenen Gegenstande verkauften

pie an die Handler weiter, Liv. X 17, 6. 20, 16.

Polvb. XIV 7, 3. GewOhnlich liefien die Consuln30

die "Beute verkaufen und verteilten den ErlOa an

die Offiziere dem Range nach und an die Sol-

daten, Liv. XXXV 1, 12. Polyb. X 16, 15. Nach

Liv. XLV 34, 5-7 bekamen nach dem Sieg des

Perseus der Legionar 200 Denare, der Reiter das

Doppelte, zufrieden waren sie aber nicht, und Cato

*ab tot der Ruckkohr aus Spanien jedem Soldaten

ein Pfund Silber, Plut. Cat. mai. 10. Fand die

Auszahlung erst beim Triumphe statt, waren die

Summen recht gering (Belege bei Marquardt40
284, 2. T- an gen llff.). Schon bald wurde ge-

khict, dafl die Soldaten sich zu Unreeht bereicher-

ten? vgl. Liv. XXIV 30, 7. XXV 25, 5, XXVIII

24, 5^8. XXIX 6, 3. 17, 13—20. 19. Appian.

Hisp. 34, und mit dem Kuckgange der Mannes-

zucbt fs. o.) wurde da.s Cbel immer grofier, Liv.

XXXVIII 23, 4. 27, 5, vgl. XXXIV 4. 3. XXXIX
6. 5. Andeverseits ward den Soldaten auch des

<>ftem schon vor dein Kampfe Lohn gegeben oder

in Aussicbt gestellt, urn sie anzufeuern. Caes. bell. 50

civ. I 17. Langen a. a. O. 21ff. Uber diese Dona-

tive, die zuerst Sulla versprocben hat, vgl. o. Bd. V
1543, wo Fiebiger auch zeigt, welch weiten Urn-

fang in der Kaiserzeit die Sitte, beim Regierungs-

antritt und bei andern Gelegenheiten immer grofiere

Geldgeschenke den Soldaten zu geben. genommen

hat. Peregrine Truppen haben keinen Anteil

daran. v. Domaszewski X. Heidelberger Jahrb.

X 222. 225, 7.

DaB Centurionen und Tribunen sich uner- 60

laubte Einnahmen durch Bewilligung von Dienst-

befreiung und Strafbefreiung verschafften . wurde

schon erwahnt. Hadrian verbot den Tribunen,

auch nur die kleinsten Gesehenke von Soldaten

anzunehmen (Hist. Aug. Hadr. 10} , Niger HeB

zwei steinigeri, die gesetzwidrige Abziige gemacht

(Hist. Aug. Pesc. Nig. 3), auch Severas Alexander

verhangte Todesstrafe wegen solcher Unterschleife

{stellaturae, s. d.), Hist. Aug. Sev. Alex. 15. 52.

Hierher gehOren auch die Vorschriften der spa-

teTen Kaiserzeit tiber die von den Tribunen den

Primipilaren bei Auslieferung der fiir die Sol-

daten bestimmten Rationen gemachten Abziige

und deren Adaeration (o. Bd. I S. 340ff.), Cod.

Theod. VIII 4, 6. 9. VII 4, 28 (dazu Gotho-
fredus). 29. Merkel 90.

Endlich ist in diesem Zusammenhange noch

zu erwahnen, dafi schon im letzten Jahrhundert

der Republik Feldherren ihren entlassenen Solda-

ten Ackeranweisungen beWilligt hatten, Augustus

aufierdem den Legionaren fiir 20 Dienstjahre

3000, den Praetorianem fur 16 aber 5000 Denare

gegeben hatte, Dio LV 23; v. Domaszewski
N. Heidelb. Jahrb. X 224. Caligula setzte diese

praemia militiae auf die Halfte herab, Suet.

Cal. 44, Caracalla erhohte sie wieder, bei den

ersteren fast, bei letzteren ganz auf den einstigen

Satz, Dio LXXVII 24.

Die Halfte des donatimim mufite beim Truppen-

teil apud siqna deponiert werden, wie Vegetius

II 20 angibt; bei jeder der zehn Cohorten be-

fand sich ein folUs \saccus), die rechnerische

Verwaltung (sowohl d&posita servare wie singidis

reddere rationem) hatten die signiferi (et ideo

non solum fideles sed etiam Utterati homines) und

die lihrarii depositorum, Dig. L 6, 7 [6]. Der

Zweck der Verordnung ist nach Vegetius sowohl

die Soldaten zur Sparsamkeit zu veranlassen, wie

sich ihrer Treue zu vergewissern (miles, qui

sumptus suos seit apud signa depositos, de

deserendo nihil eogitat). Domitian bestimmte,

daB keiner mehr als 1000 Sesterzen einzahlen

diirfe, weil dem obergermanischen Statthalter L.

Antonius die von zwei Legionen niedergelegten

Gelder bei einer Emporung von Nutzen gewesen

waren. Suet. Dom. 7. Starb der Soldatim Dienst,

so ging das Geld als Toil des peeulium castrense

(o. Bd. Ill S. 1173ff.) an die nachsten Erben

iiber, Dig. XLIX 17, 2. Niger verlangte, daB die

Soldaten fiir die Zeit des Feldzuges ihr bares

Geld bei der Legionskasse niederlegten, Hist. Aug.

Pesc, Nig. 10. Aus dem oberi genannten Papyrus

gebt Kaheres iiber die Form der Verwaltung dieser

und anderer deponierter Spareinlagen hervor, vgl.

noch den Pap. Genav. IV (J. Nicole Arch. f.

Pap. II 63ff.). Pap. Fayum Towns 252 nr. C\

und einen unedierten Berliner nr. 6866. v. Pre-

merstein a. a. O. 4, 14.

Vegetius II 20 sagt weiter, daB es noch einen

elften saceus gab, in quern tota legio particulam

aliquant eonferebat, sepulhtrae scilicet causa,

mithin als Begrabniskasse. Uber das militarische

Vereinswesen ist bereits im Art Collegium
o, Bd. IV S. 400. 402. 437 gehandelt. Vgl. auch

den Art. Scholae, die Arbeiten von M. Besnier

betreffs der in Lambaesis aufgedeckten scholae,

Mel. d'arch. et d'hist. XVIII 451 ff. XIX 199-258.

Cagnat L'armee 457ff.; Comptes rendus de

FAcad. des inscr. 1901, 628ff., ferner v. Doma-
szewski N. Heidelberg. Jahrb. IX 148ff.; Osterr.

Jahresh. IV Beibl. 3ff. v. Premerstein a. a.

O. Ill 28. Halkin Colleges de veterans 1896.

Die Lage der Soldaten im allgemeinen war

uberhaupt nicht ungunstig. Sie hielten sich

Sklaven (Sail. bell. lug. 45), wenn solche auch,

wie Cagnat L'armee 436 bemerkt, bei einfachen
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Soldaten selten erwahntsind (CIL X 6095. Ephem.
epigr. VII 1002), Ofter bei Centurionen (Ephem.
epigr. V 773. 774) und Veteranen (CIL VIII 3016.

802L 9375). Oalearii, Corp. gloss, ed. Goetz
VI 481 , sollen die Waffen nachtragen. Auch
Dienerinnen werden genannt, Dig. XXIII 2, 45,

3, Ephem. epigr. II 796. Spater hat diese Art
von Trofl allerdings sehr uberhand genommen,
wie das Verbot Cod. Theod. VII 1, 3 und Ammians
bewegliche Klage XXII 4, 6 zeigt.

t)ber seine castrensia bona hatte der Soldat

freie Verfugung, s. o. Bd. Ill S. 1773. Erb-

schaftsantritt und Testament wurde ihnen unter

Gordian erleichtert, Cod. lust. VI 21, 9. 22, 1. 30,

22. Die Frivilegierungen des Standes siud in den

letzten Jahrhundcrten verrnehrt worden ; dem
Krieger und bei langerer Dienstzeit seiner Familie

wird die Kopfsteuer erlassen, Cod. Theod, VII

20, 4 , vgl. zur Befreiung von lustralis collaiio

und Zfillen VII 20, 3. 9. 21, 3. XIII 1,2. 7. 14,

Veteranen Geld zur Anschafiung Ton Vieh, Saat-

korn gegeben, VII 20, 7, 3. 8. 11, Freiziigigkeit

gestattet, VIE 20, 8 u. a. m. Die Btirgerrechts-

erteilungen an Auxiiiarier und Flottensoldaten fur

sich und ihre Kinder sind o. Suppl. I S. 314ff.

erortert.

Die schwierige Frage der Soldatenehe ist

vonLeonhard in den Art. Concubinatus und
Conubium o. Bd. IV 837. 1171 beriihrt. Die

Annahme, daB den aktiven Soldaten die Ehe ge-

setzlich verboten war (Mommsen CIL III p. 2011.

P. Meyer Concubinat lOOff. 169ff.; Zeitschr. d.

Savignystiftg. f. Rechtsgesch. , roiri. Abt. XVIII
44ff.j, scheint schon aus Griinden der Disziplin zu-

treffend und wird gestiitzt durch folgende Stellen,

die allerdings nicht von gleichem Gewieht sind:

Dio LX 24 : zoTg ze oipazEvofisvotg kizeibr) yvvatxag

ovx iSvvavro w ye zwv v6(.t<ov £%£tv, za twv ys-

yafifjxoxoiv Sixairoftaza sSojsts (K/.avdtog). Tac.

ann. XIV 27. BGU nr. 114: voovpev He ozi at

n,a(janazai)rj>cai xpoixes f.laiv . ex tijjv xotovroiv

airt&v XQizijv ov di&toftt. ov yaQ sgeoziv 0TQavi<o-

T?p> ya/ttsiv, Schreiben des Lupus, praef. Aeg.

1 1 6/117. BGU nr. 140 : hriora}iai, TaufiU fiov, tov-

zovg, org oi yovfTg avzwv no zfjg ozgazzlag avetlavio

/q6v(o, rijv jrgog ra ziazqixa VTiaoyovia xoooobov

xettcjlvo&ai , xai zovzo ova idoxet oxfojodv slvai

xovvavzCov avzaav zijg GzQaTMOTtxfjg didayjjg tie-

zioir]x6t(x)v (Erlali Hadrians an Q. Rammius, wie

Wilcken Herm. XXXVII 84 feststellte). Tertull.

de exhort, cast. 12. Demgegeniiber wies Mis-
poulet Rev. de philol. 1884, U3ff. darauf hin,

dafi doch gerade Augustus unmoglich 2—300000
Mannem Ehelosigkeit gesetzlich zur Pflicht habe

machen konnen ; ferner scheinen eine Reibe Di-

gestenstellen verheiratete Soldaten vorauszusetzen.

Die meisten derselbeu sind aber mit Mommsen
CIL III p. 2011 und Meyer Concub. 102 ent-

weder auf eine vor dem Diensteintritt gesehlossene

legitime Ehe zu beziehen, die wahrend der Dienst-

zeit suspendiert war, wenn nicht uberhaupt Schei-

dung deshalb, wie rechtlich zulassig war, vorge-

zogen wurde, Dig. XXIV 1, 61, oder betreffen

Ehen von Personen des Senatoren- oder Ritter-

standes, denen wahrend des annus militiae,

die Ehe nicht verboten war. Eic Hauptgewicht
legte Mispoulet auf Dig. XXIII 2, 35. 45,

3. XLLX 17, 16; dafi die zweitgenannte Stelle

hier ohne Belang ist, zeigt Meyer a. a. O., die-

andern beiden hat Cagnat L'arme'e 449 bereits

als nicht beweisend erklart ; matrimonium be-

deutet nicht iiberall vollgiltige romische Ehe, und
die dos lafit sich auf eine Ehe ex iure gentium
bezieben. DaiJ eine Soldatenehe nicht ganz un-
moglich war, zeigt die Wendung in den Diplomen
der Praetorianer [qui eorum uxorern non] habent,.

derPeregrinen: conubium cumuxoribus quastune
10 habuissent . . . , die Inschoften, in denen Vater und

Kinder dasselbe nonien haben (Meyer Cone. 105-

bestreitet den Schlufi). Auf den von Wilmanns
Comm. Momrns. 201 und Mey er ertirtertcn Sprach-

gebrauch der Inschriften in den Bezeichnungen
fur die Ehehalfte ist weniger Gewieht zu legen,.

wo es sich um die rechtliche ErOrterang der Frage
handelt. Die wichtige Diostelle fafit Tassistro
Studi e document! di storia e diritto XXII (1901)
34ft*. so, dafj Claudius die mit Peregrinen ge-

20 sehlossenen Soldatenehen als romische Ehen ex/

lege Iu/ia et Pajria Poppaea anerkannt habe; vgl.

Cagnat L'armee 445. Mit Reclit wendet H.
Erman Ztschr. d. Savignystift. f, Rechtsgesch.

rom. Abt. XXII (1901) 237ff. ein, daB dann der

Kaiser auf Verletzung des Gesetzes geradezu ein&

Bclohnung gesetzt hatte, die vorschriftsmaBigehelos

gebliebenen Soldaten aber rechtlich benachteiligt

gewesen wliren, und findet in der verwickelten

Frage einen ansprechenden Ausweg, den auch

30 P. Meyer Arch. f. Pap.-K. Ill (1903) 68ff. billigte.

DaB Augustus, der den Legaten (s. u.) untcrsagte,

ihre Frauen wahrend der Dienstzeit mitzunehmen T

den aktiven gemeinen Soldaten die Ehe nicht

erlaubt haben kann, liegt auf der Hand; ein klar

ausgesprochenes Verbot ist aber nicht ergangen,

denn es hatte die Soldaten von den Rechtswir-

kungeu jenes Gesetzes befreien miissen, vgl. Mis-
poulet 114. Augustus hat allerdings das alt-

romische Disziplinarverbot, das aktiven Soldaten

40 die Ehe untersagte. wieder eingeseharft, aber nur
durch ein caput ex mandatis. So erklart sich T

wie infolge von Dispensationen, der laxeren Hand-
habung der Disziplin durch manehe Vorgesetzte

ein Zusamnienleben mit Frauen doch mdglich war.

Sollten auch weibliche Personen nach alten Vor-

schriften (Dio frg. 57 , 33 : urfde/tiiar ?? to zd-

(poevita yvvuixa doarai. Appian. Hisp. 85. Liv.

ep". f)l. Flor. I 33 [II 18]), nicht ins Feldlager

kommen. so waren doch naturlich solche Annahe-

50 Tungen nicht zu verhindern gewesen, Liv. XLIII

3, und in Agypten (P. Mover Ztschr. der Sa-

vignystift. f. Rechtsgesch. XVIII 54 ff.; Arch. f.

Pap.-K. in 70), in der Provinz Africa (Meyer
Concub. lllff.) sehr hliufig geworden.

Severus hat, auBer andern Vergiinstigungen,

den Soldaten das eheliche Zusammenleben mit

Frauen (yvvai^i ovvotxav Herodian. Ill 8, 4) ge-

stattet, nicht aber, wie Wilmanns meinte, ihnen.

das Ehcrecht gegeben. denn da spatere Militar-

60diplome zeigen, daB betreffs der Praetorianer

und der cok. urbanae die frlihere Rechtslage

blieb, konnen die Legionare nicht besser gestellt

worden sein (die Ansicht Seecks Unterg. I

391. 535ff., dafi Severus alien Soldaten des Land-

heeres, nicht aber der Flotte die Ehe ohneEin-

schrankung gestattete, bestrittMeyer Cone. 1 69ff.,

aber TL abler Ztschr. d. Savignystift. f. Rechts-

gesch. XVI 363 billigte sie teilweise). Oh auf
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Zuriicknahnie der Erlaubnis der in drei Hilitiir-

diplomen des 3. Jhdts. vorkommende Ausdruck

eoncessa consuetudine hindeutet, wie Emian
meint, -sei hier dahingestellt ; daB sie nachge-

sucht werden muBte in spateren Jahrhundcrten,

zeigt Cod. Theod. VII 1, 3. lust. II 52, 2.

Die Subalternoffiziere und Chargierten hatten,

wenn nicht fniher, seit Severus das Eherecht.

*eaST "fdS^ttet if^bli^ 10 n^r^bS-^-it. Vacatioj; to P«-
" w S fih^annt <4oten war die Fran grineil durch Terleihnng des Burgerrechts (s. o.);

.T^at FelSrs '
zu e" tlliel, , Seneca L Order, ™d Ehren.dchen dnd tto. der ver-

Centurionen hatten fiir die Dauer eines Lustrums

die Aufsicht, CIL V 808. Pais Suppl. Ital. 165.

CIL III 8112. 14356 5 b. XIII 6794, und zu Ge-

hilfen sigmferi, tesserarii, mensores, sowie als

Sklaven dispensatores, aetores, Hirschfeld a. a.

O. 144.

Belohn ungen konnten den Soldaten fiir treue

Pfiichteriullung zu toil werden durch schnelleres

\vancement (Caes. bell. civ. Ill 53), Erleichte-

Mommsen CIL III p. 2011. Cagnat L arm6e

440ff. Die Strenge ward gemildert. Augastus ge-

^tattet den Legaten Besuch der Frauen hochstens

im Winter, Sact. Aug. 24. Cnter Tiberius be-

antragte Caecina, das alte Verbot zu erneuern

(Tac ami. Ill 33. 34), fand aber Widersprach.

Grade verliehen worden, wie o. Bd. V S. 1328 aus-

einandergesetzt ist. Der bekannte Caeliusstein im

Bonner Museum wurde wiedenim von Dogn^e

Un officier de l'arme'e de Varus 143. 188 be-

handelt, das Denkmal des Gallns aus Amastns

von Kali nk a N. Jahrb. fur klass. Alt. 1899,
(Vac anil III 66. 34 , ranu au«i >* mei&piu^u. .«•! ^^......^ ^.. _ .

yS % 16, 4, 2 darf der Proconsul die 20 675. Severus, der den Soldaten den goldenen

Gattin in die Provinz mitnehmen {melius qmdem
esse sine uxora, sed et cum uxore potest)^ haftet

aber fiir ihre Handlungen; untersagt bleibt den

Offizieren, eine Frau aus der Provinz, in der sie

stehen, m ehelichen, Dig. XXIII 2, 38. 63. Cod.

lust. V 4, 6. Seeck Untergang I 536. Cagnat

441 weist auf die Denkmaler hin, die von Sol-

daten solchcn Frauen im Lager gesetzt sind, CIL

VIII 2739. 2740. 2746. 2748 u. a. m. Bei den

peregrinen Soldaten kommt rOrnische Ehe nicht in 30

Betracht, Uber die Legitimierung ihrer Frauen

mid Kinder geben die Diplome (o. Bd. V S. 1159)

bei der Entlassung Auskunft. Meyer Concub.

U6ff.; Ztschr. d. Savigny-Stfg., rom. Abt. XVIII

0897) 68f.

Die in den canabae der Lager wahrend der

Dienstzeit des Vaters geborcnen Kinder {ex castris,

ca.. cas., cast.) sind in die Tribus Pollia einge-

sch'rieben und bekommen beim Eintritt in das

Ring, das Kennzeichen der Ritter, verlieh (Herod.

Ill 8), gab die dona militaria nicht mehr an

senatorische Offiziere, Caracalla schaffte sie ab.

Mommsen zur Veliusinschrift, S.-Ber. Akad. Berl.

1903, 819.
.

Betreffs der Fahnen und Feldzeichcn ist_ aul

die Art. Sign a und Vex ilium zu verweisen,

hinsichtlich der Waffen auf o. Bd. UI S. 377 und

die Einzelartitel.

Nicht gehandelt kann hier werden Tiber die

verschiedenen Formen des Gfltterkultus im Heere

;

grundlegend bleibt die Arbeit v. Domasze wskis

Die Religion im romischen Heere, Westd. Ztschr.

XIV (1895J 1—125 (auch sep.); das Verhaltnis

des Soldatenstandes zum Christentum hat II ar-

nack Militia Christi (1905) auseinandergesetzt.

Grab denkmaler der Soldaten und deren

Schmuck nntersuchten u. a. S chroder Bonn. Jahrb.

Bd. 108/9. 46tf. Klinkenberg ebd. 80ff. Wey-
^rhriehen una neKommen oe in auiuni m «^^ "<*• ±^^r • "•_"". ,,

a
, . „ .

HrStal Mon,,„ ,e„ Hem, XIX 10 (S.h, 1- 40 n .nd ebd. IBMt P. ^„U-k, De pra
-

ten ebd. XXIX 509); Ephem. epigr. IV p. 155.

V p. 14; zu CIL III 6627. Meyer Concub. lllfl.

Uber diese Verhaltnisse bei den agyptischeii Le-

gionen vo-1. v. Premer stein Beitr. zur alt. Gesch.

Ill 31.
°

Mit Severus MaBregel steht in Zusammenhang,

daB seitdem ertragreiche Grandstucke der terri-

toria leyionis (o. Bd. Ill S. 1453) an Soldaten m
Pacht gegeben werden — fniher war ihnen der

rianorum monumentis sepulcr., Symbolae in lion.

Cwikliriski 1902. H. Hofmann Rtiin. Militar-

grabsteine der Donaulander (Sonderschriften des

osterr. arch. Instit. V) 1905.
_

Literatur. Einen grolieren Teil der hier

in Betracht kommenden Schriften habe ich be-

reits o. Bd. IV S. 638ff. genannt, andere sind

unter den einzelnen Artikeln einzusehen, beson-

ders bei Legio die neuern Untersuchungen zur

S'^rlcJrr de7Prori„;*r^% 50 L^^eMcMc. AUere Litj^, »d
I

die

;

Ab

XLIX 16, 13 — , denn von der Lohnung allein

konnten Frau und Kind nicht mit leben (,Del-

bruck Kriegsgesch. II 214). Solche prata legw-

nis bei den Standlagern der Legionen sind 01'ters

erwahnt, CIL II 2916a-d. 5807. Ill 10489.

13 250; die rechtliche Lage klarte zuer^t Bor-

mann Rom. Limes in Osterreich II 142ff. auf.

v. Premerstein a. a. O. 32 (vgl. Wien. Stud.

XXIV 373j zeigte, dai> schon im J. 90 in

handlungen von L e B e a n verzeichnet Marquardt

St-V 11^ 319ff. Schiller Rom. Kricgsalt. in

Iw. Mtiller Handbuch IV 2 2, 236ff. 244. 256. -
M. J alms Handbuch einer Gesch. des Knegs-

wesens 1880, ISTff. FrOhlicli Beitrfige zur

Kriegfiihrang und Kriegskunst der Romer 1886.

Xitzsch Heer und Staat, Sybcls Histor. Ztschr.

VII (1862) 133ff. Riistow Heerwesen u. Krieg-

fiihrung C. Iulius Caesars * 1862. Frohlich DasAMY 373) zeigte, aai> saion im o. ^ n ;r.
"u& "' "^ foao lean a rinnnini

Agypteo den Legionaren erlanbt war, ein Stuck 60 Knegswesen Caesars 18b9 lfc90 A tinquini

Land in Pacht zu wirtschaftlichen Zwecken zu

nutzen , und will aunehmen , dafi Severus dies

militarisch-agrarische System auf andere Pro-

viDzen iibertragen habe. O. Hirschfeld Ver-

waltungsbeamt. 2 143. Cagnat im Diet. Ill

1062. Die Verwaltang dieser Territorien ge-

schieht, wie bei den kaiserlichen Domanen, dutch

eonduetores, hier aus den Soldaten genommen;

L'esercito romano ai tempi di Giulio Cesare 1901.

Nissen in dem Berichte uber die Ausgrabungen

in Sovaesium. Bonner Jahrb. Heft 111 2 S. 1—96.

G. Veith Geschichte der Feldziige C. Julius

Caesars, Wien 1906 (rait Atlas). A. Schuh
Rom. Kriegswesen nach dem bellum ludaicum

des Josephus, Programm Mabrisch-Weifikirchen

1902. W. Schurz Die Militarreorganisation
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Hadrians I. II, Programm Munchen-Gladbach
1897. 1898. Mommsen Das rflm. Militarwesen
seit Diocletian, Herm. XXIV (1889) 195—279.
Kuhn Stadt. u. biirgerliche Verfassung des rtfm.
Reichs I 129-149. A. Mttller Militfirisches aus
Ammianus Marcellinus, Philol. NF. XVIII (1905J
573—032. R Cagnat L'arme'e rom. d'Afrique
1892. Delbrtick Rom. Manipulartaktik, Sybels
Histor. Ztschr. LI (1883) 239—264; Herm. XXI
65; Perser- u. Burgunderkriege 269—308; Tri-
arier und Leichtbewaffnete, Sybels Histor. Ztschr.
LX (1888) 238-254. Ed. Lammert Die Ent-
wicklung d. rOro. Taktik, N. Jahrb. f. klass. Alt.

IX_(1902) 100-128. 169-187. G. H. Allen Cen-
turions as substitute commanders of auxiliary
corps, Univ. of Michigan studies I 333-394. J. H.
Drake Principals, ebd. 261-332. A. S tappers
Les in ilices locales de i'emp. romain, Le Musee Beige
VII (1903) 198-246. 301-334. IX (1905) 50-79.
\Y. Harster Die Nationen des Rcmerreichs in den
Heeren der Kaiser, Speier 1873; Die Bauten der
rOm. Soldaten zum offentlichen Nutzcn, Speier 1873.
M. B an g Die Germanen im ram. Dienst bis zum
Regierungsantritt Constantins I. , Berlin 1906.
Gauldree-Boilcau L'administration militaire
dans l'antiquitc\ Paris 1871. Z ander Andeutungen
zur Geschichte des rum. Kriegswesens, Progr. der
Lauenburgisehen Gelehrtenschule zu Ratzeburg
1849. Sonklar. Edler von Innstadten, Heeres-
verwaltung der R. in Krieg u. Frieden, Innsbruck
1847. Wenzel Kriegswesen u. Heeresorganisation
der E. 1877. Sehr gcwissenbafte Verarbeitungen
des Materials bieten far die letzten Jahrhunderte
der Eepublik die drei Programme von Arnold
Langen, Brieg 1878 (Verpflegungswesen). 1880
(Sold). 1882 (Beute und Donativa). Brunner Die
Spuren der rom. Arzte auf dern Boden der Sclnveiz,

Zurich 1 894. Rene B r i a u Du service militaire chez
les Romains, Paris 1866; L'assistance ine*dicale

chez les Romains, Paris 1869. Gaupp Das Sani-
tatswesen in den Heeren der Alten, Blaubeuren
1869. H. Droysen Militarmedizinalwesen d. rom.
Kaiserzeit, Deutsche militararztliche Ztschr. Heftl.
J. B. Mispoulet Le mariage des soldats Romains,
Rev. de philol. 1884, 113—126. Paul Meyer
Der rem. Concubinat 1895; Comm. zum Pap.
Cattaoui, Arch. f. Papyruskunde III (1903) 68ff.

Tassistro II matrimonio dei soldati roman i (Studi
e documenti di storia e diritto, Roma XXII 1901)
3-82. M l' r k e 1 Entstehung d. rom. Beamtcngehalts
(Abhandlungen aus dem Gebiete des rom. Rechts
III) 1888. J. G. Kempf Rom. sermonis castren-
sis reliquiae coll. et illustr. 1901. Zum geplanten
Index rei militaris vgl. S.-Ber. Akad. Berl. 1900,
45. 1901, 79. 1902, 53. 1903, 103 u. o\

[Liebenam.]
'E^ezaaxai heiCen Beamte. die mit der Prii-

fung und insbesoiuL.-re finaiiziellen Kontrolle der
Magistrate betraut sind. Aristoteles Polit. 1322 b
10 setzt sie den Logisten und Synegoren gleich
und schreibt ihnen daher die Abnahme der Rechen-
schaft gegenuber abtretenden Behflrden zu. In
Atlien begegnen sie uns im 4, Jhdt, als vom
Staate abgesandte Kommissare, die zu untersuchen
haben, ob die verzeichnete Anzahi von Soldnern
oeim Heere wirklich vorhanden sei, Aisch. I 131.
11 339, vgl. Boeckh Staatsh. 12 403 g. Zu Be-
ginn des 3. Jhdts. ist ein i. nachweislbar, der zu-

sammen mit den Trittyarchen die Kosten fur die
Aufstellung einer Ehreninschrift und Bildsaule
auf Volksbeschlufi auazuzahlen hat (IG II 297.
298. 300). AuBerhalb Attikas finden wir L in
Amorgos pittenberger Syll. 2 645), wo sie als
Verleiher offentlicher Gelder figurieren, die die
Aufschreibung und AuslOschung der Schuldner
auf den offentlichen Tafeln zu besorgen und von
den Schuldnern auch das Kapital zur Ruckzah-

10 lung zu empfangeii haben, wahrend die Zinsen
an die smu^vmi (s. d.) zu zahlen sind; in Hali-
karnass (Brit. Mus. inscr. 895), wo sie den Schatz
der Gpttin Gffnen und aus ihm Auslagen fur die
Priesterin leisten, und Bull. hell. V 211, wo sie
mit den Poleten die Verdingung der Stele und
ihre Aufstellung besorgen, ahnlich CIG 106; in
Smyrna CIG 3137, wo sie die Neubiirger zu ver-
eidigen und in die Phylen einzulosen haben; in
Demctrias Dittcnberger Syll. 2 790, wo sie den

20 fur das Heiligtum des Apollon Koropaios gewahlten
Dreimannern den Eid abnehmen, daB diese ihr
Arat richtig verwaltet haben, eventuell sie zur
Rechen schaft Ziehen; in Erythrai, wo sonst auch
dem imotdrt}$ (s. d.) dieses Amt zufallt, als Ver-
dinger offentlicher Arbeiten (D i 1 1 e n b e r g e r Sy 11. 2

139); in Mytilene, wo sie die Aufschreibung* der
Inscbriften besorgen (IG XII 2, 5. 7. 9. 15), ahn-
lich in Eresos (ebd. 527), in Magnesia am Maian-
dros Kern Inschr. aus Magnes. 53. 80 und sonst;

30 in Chios M.-Ber. Akad. Berl. 1863. 265 als Ver-
diugcr offentlicher Arbeiten. Als Synarchie stellen

sie, wie die Formcl aroarnycHv Jigvzdveojv i$eia-
oxoiv yvoii.n] lehrt, Antrage an Rat und Volk (Le
Bas III 850. 851. 1536, Brit. Mus. inscr. 418.
Dittenberger Syll.* 211) und ahnlich Ditten-
berger Syll. a 600. Die I diirit.cn daher tiberall

ursprunglich die Rechenschaft abnehmenden Be-
horden gewesen sein und sich, da es hiebei haupt-
sachlich auf die finanzielle Gebarung ankarn, an

40 einzelnen Orten zu Finanzbeamten iibcrhaupt und
zu Verwaltern offentlicher Gelder entwickelt haben.
Vgl. Feldmann Dissert. Argent. IX 192 Anm.
Swoboda Gr. Volksbeschliisae 129. Brit. Mus.
inscr. Ill 1 p. 34 zu nr. 418. [Szanto.]

Exheredatio bedeutet im allgemeinen Sinne
die ausdruckliche Erklarung, dafi jemand nicht
Erbe sein solle. Eine derartige Erklarung wurde
zu keiner Zeit der romischen Rechtsentwicklung
gefordert, urn jemanden von der Erbschaft aus"-

50 zuschliefien ; es geniigte im allgemeinen die Xicht-
benennung als Erben. Erst seitdem cine Rechts-
pflicht fur die Vornahme einer ausdriicklichen E.
bestimmten Personen, d. li. den sui heredes gegen-
iiber statuiert war, kann man von einer E. in
eincm besonderen Rechtssinne reden ; es wird des-
halb eine E. von Personen. auf die sich jene
Rechtspflicht nicht bezog, der sog. extranet, als

res inepta bezeiclmet (Dig. XLV 1, 132). Vgl.
im allgemeinen Gaius II 123ff. Inst. II 13. Dig.

60 XXVIII 2. Cod. VI 28. Von dem alteren rOmi-
schen Zivilrecht wird keinerlei dahingehende Be-
stimmung uberliefert, da6 der Testator in der
Vornahme von E. irgendwie formell oder mate-
riell gebunden gewesen sei ; viehnehr standen die
XII Tafeln nach der auch jetzt noch als herr-

schend anzusehenden Ansichtaufdem Standpunkte
der absoluten Testierfreiheit gem&fi dem allge-

meinen Satze : uti Jegassit . . . ita tus esto (Kar-
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Iowa Ram. Rechtsgesch. II 885f. Cuq Inst. I

^88). Diese latissima potestas des paterfamilias
ist aber in der nachfolgenden Zeit — wie Pom-
ponius Dig. L 16, 120 hcrichtet — durch die

interpretatio legum- und die auetoritas iura eon-
sUtumtium eingeschrankt worden. Als recht-

schaffende Elemente in dieser Beziehung sind die

-damalige rOmische Jurisprudenz und besonders
-unter ihrem Einfluli die Praxis des Centumviral-

lung vor sich. Es miissen diejenigen Personen,
die ah intestate die bonorum possessio unde li-

heri agnoszieren kCnnen, eingesetzt oder ausdrftck-
lich entorbt werden; die E. hat bei mannlichen
liberi{zho auch Enkeln) nominatim zu geschehen
bei weiblichen geniigt inter eeteras. Iustinian
hat auch hier fur alle liberi die E. nominatim
verlangt. Im allgemeinen wurde der Tom Testator
ausdriicklich Exheredierte von einem Makel be-

gerichtshofes anzusehen
;

das Ergebnis war die 10 troffen, in welchem Sinne dann von nota exhere-
Aufstellung eines formcllen Koterbrechts in dem dationis gesprochen wird (vgl. z. B. Dig. XXXVII
Satze : sui heredes out instituendi sunt aut ex-
heredandi (Ulp. XXII 14. Inst. IT 13 pr.). In
materieller Beziehung blieb also die Testierfrei-

heit des Erblassers auch den sui gegeniiber an-

erkannt, da die E. selbst zunachst in keiner Weise
beschrankt war; in formeller Beziehung aber
wurde verlangt, daB der Erblasser die sui in

seinem Testament nicht mit Stillschweigen ilbei'

4, 20 pr. 6, 1, 6); nicht iinmer war aber diese
Bedeutung mit der E. verknupft, namentlich nicht
bei der e. bona mente (s. u.). Den AbschluB in
der Entwicklung des Instituts bringt Iustinians
Gesetzgebung in Nov. 115: das Verbot der Prae-
terition wird auf alle successionsberechtigten De-
szendenten [mi oder nicht) und Aszendenten aus-
gedehnt; die E. ist nur zulassig beim Vorhanden-

gehe (praeterire, praeteritio, s. d.), sondern seinen 20 sein eines der gesetzlich festgelcgten Enterhungs-
Willen oifen und unzweideutig durch eine aus- grunde (bei Deszendenten deren 14, bei Aszendenten
driickiiche E. bekunde. Der Grand fur diese zu- " " - - - .

nachst nur formelle Beschrankung der Testier-
freiheit mag in der durch den allgemeinen Sitten-

verfall bedingten Lockerung der romischen Fa-

8), der auch im Testament ausdriicklich aufgefuhrt
sein muB. Die einzelnen Grunde beruhen teils

auf Verfehlungen gegen die Person des Erblassers,
teils auf sonstigem unehrenhaftcn und unsittlichen
Verhalten. Im iibrigen miissen zu einer gultigen
E. nach Iustinianischem Rechte folgende Voraus-
setzungen erfftllt sein

:

- ^^ u 1. Die E. muB im Testament selbst geschehen
tic. Phil. 11 140. Es war auch praktisch wichtig, 30 und iat von dessen Gultigkeit ahhiingig; selbst
im einzelnen Falle einen Anhalt dafiir zu haben, in eodicillis tcstamento eonfirmatis ist sie un-

milienverhaltnisse in derspatcren republikanischen
Zeit geflinden werden. um auf diese Weise den
jetzt haufiger gewordenen Prateritionen der nach-
sten AngehOrigen entgegen zu wirken. Vgl. z. B.
n;„ t>u;i tt im t?~^. t i_j.- ._i_ i .-

oh der Erblasser den Nichterwahnten wirklich
habe ausschlieBen wollcn, oder oh er ihn blofi

vergessen, aus Irrtum unerwahnt gelassen habe.
Bcsondere Formvorschriften fiir diese E. haben
im alteren Recht wohl nicht bestanden; so ge-
niigte nach Iustinians Bericht Cod. VI 28, 4,2
bei alien sui die E. inter eeteros, d. b. unter
einer allgemeinen Bezeichnung ohne besondere
namentliche Benennung:

nfir
zulassig, Gai. II 273. Uber die Stelle im Te-
stament bestimmte ein Eeskript Traians, daB die
E., wenn sie nominatim vorgenommen werde,
auch der institutio haredis vorangehen kOnne,
Dig. XXVIII 5, 1 pr.

2. Die Enterbung muB ausdriicklich ausge-
sprochen sein. Nicht gerade mit den Wortfor-
meln des alteren Eechts (verbis civilibus) wie:

sunt adhwandae (Dig. XXVIII 2, 19) immer der Wille des Erblassers ausgesprochen wird (Cod.
mchr beschrankt und ihre Gultigkeit an bestimmte VI 28, 3).
Bedingungen geknupft; so scheint sich zur Zeit 3. Die Zufiigung einer Bedingung ist grund-
Ciceros der Satz festgestellt zu haben, daB der satzlich unznlassig.' Eine Ausnahme wurde nur
fifmsfamilias nominatim zu enterben sei (Cic fur den Fall gemacht, daB eine Erbeseinsetzung
de or I 57. Val. Max. VII 7, 1. Theophil. ad unter einer Bedingung vorausgegangen und die
Inst. II 13 pr.). In der klassischen Zeit jedeii- 50 E. auf den entgegengesetzten Fall ausgesprochen
Jails bllfh llicsp Bii<:tiiiiniiino' frpl+iinrlno Po/.lif l„4- /Ti:« VYl'ITT O O 1 VVVVTt j 10 n . Jfalls blieb diese Bestimraung geltendcs Recht,
ohne daB zu ihrer Erfullung immer ausdruckliche
Kamensnennung des Exheredierten erforderlich
war, es genugte die spezielle Beziehung auf eine
bestimmte, naher bezeichnete Person i Gaius II
123. 127. Ulp. XXII IG). Die E. aller anderen
sui oder suae konnte nach wie vor inter eeteros
erfolgen (Ulp. XXII 2U); nur bei den postumi
dieser Art wurde noch verlangt, daB ihnen Ver-
machtnisse ausgesetzt wurden^ ihrer also im Te- qq werden.

ist (Dig. XXVIII 2, 3, 1. XXXVII 4. 18. Cod.
VI 25, 4).

4. Die E. mufite sich beziehen auf die ganze
Erbschaft und auf alle Erbteile : a tota Iwredi-
tate, ah omnibus heredibus (Dig. XXVIII 2, 19.

XXXVII 4, 8. 3). Waren mehrere Grade von
Erbeseinsetzungen angeordnet, so hatte die E.
weiter fur alle Grade derselben zu gelten, rauBte
also bei jeder Substitution besonders wiederholt

stament irgendwie gedacht werde, um Sicherheit
daruber zu haben, daB der Testator an sie ge-
dacht, sie also wirklich unter die eeteri mit be-
griffen habe (Dip. a. a. O. 21. 22). Iustinian hat
diese Unterschiede zwischen den sui ausgeglichen
und in alien Fallen die E. nominatim facta ge-
fordert (Cod. II 28, 4. Inst. II 13, 5). Im prae-
torieehen Rechte geht eine parallelle Entwick-

Eine besondere Art der E. ist die sog. e. bona
mtnie facta, von welcher mehrfach im voriusti-

nianischen Rechte gehandelt wird, und zwar in

den Digesten XXVIII 2, 18. XXXVII 4, 16.

XXXVIII 2, 12, 2. XXVII 10, 16, 2 und im
Cod. in 28, 25 (Eeskript von Diocletian und Ma-
ximian). Dann wird gesprochen von einem ex-
heredare non notae causa oder einer c. non notae
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gratia adieeta oder von einern exheredare non

mala mente. Sie ist dann zulassig, wenn der

AusschluB des Noterben in wohlmeinender Ab-

sicht geschieht uod in seinem oder seiner Familie

Interesse liegt; z. B. wenn jemand seinen geistes-

kranken oder verschwenderischen Sohn enterbt

und dessen Kinder zu Erben einsetzt, etwa mit

der Auflage, den Enterbten zu alimcntieren, unter

ausdriicklicher Beifiigung des Bewcggrundes der

Fiirsorge. Diese Art der E. ist niicht — wie

Fran eke (s. u.) 422f. mit eingehender Begrtm-

dung annimmt — durch die Novellen lustinians

^STov. 115. 117 c. 1) beseitigt worden; ihre Nicht-

erwahnung an den angegebenen Stellen ist nur

dahin zu deuten, daft dieser Enterbungsgrund in

der Novellcngesetzgebung nicht hat beruhrt werden

sollen. Vgl. Miihlenbruch in G lucks Comm.
XXXVII 380ff. S91ff. Schmidt (s. u.) 166ff.

Kuntze Exkurse 6501
Spezielle Literatur: Forster De B. P. liberor.

praeteritor. c. t. parent. 1828. G. C. Bluntschli

Erbfolge gegen den letzten Willen, Bonn 1829.

W. Fran eke Recht der Noterben, Getting. 1831

;

bes §§ 1. 2. 6. 7. 27. 31. 32. 34. A. Schmidt
Form. Recht der Noterben , 1862, bes. S. 153ft

Schroder D. Noterben recht, Abt. I Das Recht

tot der Nov. 115. 1877. [Klingmiiller.]

Exilium bedeutet Yerbannung und Verban-

nungsort; Cic. p. Ligario 33 stellt in diesem

letzteren Sinn e. in Gegensatz zu patria und

domus; Ovid. Fast. I 540 nennt mit Bczug auf

Latium felix, exilium cut locus ilk fuit. Verg.

Aen. Ill 4 diverse* exilia et desertas quaerere

terras; vgl. auch Tac. aim. XIII 55. Die Ety-

mologie des Wortes ist dunkel; entgegen den

friiheren Ableitungen von e. aus ex solo (Non.

p. 12 M. s. exults. Cassiod. orthogr. 10) oder

von ex und salio, ex und sul leiten M. Br^al
et A. Bailly Dictionnaire ctymologique Latin-

1886 e. von sedere ab wie bei consules (diejeni-

gen, welche zusammensitzen) und praesul (der

Yorsitzende) ab ; diesen Bezeiclmungen entspricht

audi exul (der Verbannte) Auct. ad Herenn. II 45

und exulare (in der Yerbannung leben) Digest.

IV 5. 7, 3. XXVII 1, 28, 2. XLVIII 5, 40, 4.

L 2, 5. In der alteren Zeit konnte sich der

romische Burger dem Urteil des Volks durch

freiwillige Entfernung von Rom mit der Wirkung

entziehen, daB uber ihn die aquae et ignis inter-

dicts verhangt wurde (s. d.). Als Verbannungs-

orte wurden Stadte in Latium, besonders Tibur,

Praeneste, Lavinium , Ardea (Liv. II 2. Ill 29.

56. V 43. XLIII 2 1
gewiihlt, welche mit Rom

in einem Bundnisverhaltnis standen und deren

Exilrecht auf Gegenseitigkeit mit Rom beruhte,

Cic. de orat. I 177. Die Aufnahme in die zum
Aufenthalt gewahlte Stadt sicherte dem Verbann-

ten dort das Burgerrecht, wahrend er durch die

freiwillige Verbannung und die Annahme des

rremden BQrgerrechts auf das rOrnische Burger-

recht verzichtete, Cic. de domo 78; p. Caec. 100.

Auch die latinischen Kolonien hatten dieses Exil-

recht, Cic. p. Caec. 98; p. Balbo 27; in spaterer

Zeit dienten noch andere Stadte wie Tarquinii,

Nuceria, Ravenna usw. als Yerbannungsorte, Liv.

XXVI 3. Cic. p. Balbo 28, Nachdem infolge

des Borgerkrieges alien italiscnen Stadten rami-

sches Bfiigerrecht yerliehen worden war, suchte

man Stadte aufierhalb Italiens, besonders in.

GalHen, Griechenland und Asien auf, Cic. p~

Mur. 89. Diese freiwillige Yerbannung war keine

Strafe, Cic. p. Caec. 100: exilium enim non

supplicium est, sed perfugium portusque sup-

plieii .... confugiunt quasi ad aram in exi-

lium .... non adimitur eis civitas , sed ab iis

relinquitur atque deponitur. Ebenda betontC icero,

dafi es kein rOmisches Gesetz gebe, durch welches

lOirgend ein Verbrechen mit e. bestraft werde, und.

nach Sallust. de Cat. coni. 51, 22 bemerkt Caesar

ubereinstimmend hiermit in seiner Rede: aliaer

leges item eondemnatis cicibus .... exilium

permitti iubeni; ebd. 51, 40: kgihus exilium

damnaiis permissum est. Hierin kommt zu-

gleich eine wescntliche Anderung des Rechtszu-

standes zum Ausdruck; das e. diente in spaterer

Zeit nicht mehr dazu, der Aburteiiung, sondern

dem Vollzug der Strafe zu cntgehen; war ur-

20 spriinglich die aquae et ignis interdielio Folge-

davon, daii der Angeklagte ins e. ging ,
so ging

nunmehr umgekehrt der Yerurtcilte deshalb in

die Yerbannung, weil aquae et ignis interdietio-

oder eine andere Strafe gegen ihn erkannt war.

Mit der Ansbreitung des rOmischen Weltreiches

und infolge des hierdurch eintretenden Mangels

an selbstandigen Staaten inncrhalb der zivili-

sierten Welt mag es unmoglich geworden sein r

durch den Erwerb eines neuen Burgerrechts auf

80 das rOmische zu verzichten. Die oben^ erwahnte

AuBerung von Cicero: confugiunt quasi ad aram

in exilium vergleicht das Exil mit dem Asyl.

Das Asylrecht, welches besonders von griechischen

Stadten in Anspruch genommen wurdc (s. Asy Ion),,

ermoglichte es aber, in der Yerbannung zu leben r

ohne das rOmische Burgerrecht aufzugeben. Mit

der Aufhebung des Asylwescns durch Tiberius

(Suet. Tib. 37) wurde aueh dieser Ausweg ab-

geschnitten. E. bedeutete von nun an eine Strafe.

40 Der Anfang dieser TImwandlmig reicht aber auf

Cicero zuruck, der im J. 63 v. Chr. ein Gesetz

veranlafite. in welchem die Amtserschleichung

(s. Ambitus) mit zehnjahriger Yerbannung be-

droht wurde; wahrend die Gesetze Caesars die

aquae et ignis interdietio androhten, bezeichnete

Cicero das in seinem Gesetz gedrohte Strai'iibel

als e.; Cic. p. Mur. o. 47. 07. 80; p. Plane. 83.

Ein anderes auf Cicero aelbst berechnetes und

angewandtes Gesetz wurde 5 Jahre spater von

50 Clo'dius eingebracht und drohte mit ruckwirkender

Kraft demjenigen die Strafe der Verbannung an T

der einen Burger ohne Verurteilung durch das

Yolk getotet habe, Cass. Dio XXXVIII 14. Der

Vollzug des Esils als Strafe wurde durch zwangs-

weise FortschatYung eingeleitet, soferne das e. die

aquae et ignis interdietio vertrat; sonst iiberliefi

man es dem Yerbannten exeedere in exilium, Dig.

XLVIII 19, 4: so erwuchsen aus der Exilsstrafe

die Strafe der deportatio (s. d.) und der relegatio

§0(8. d.). In der Eaiserzeit, insbesondere in den

Rechtsquellen bedeutet e. daher bald deportatio,

bald relegatio. Die erstere Bedeutung ist auzu-

nehmen, wo die romischen Juristen das e. im

Gegensatz zur relegatio erwahnen, z. B. Paul,

rec. sent. Y 22, 2: relegantur aut exulare eogun-

iur. V 28 in exilium mittuntur aut ad tempus

relegantur; ebenso V 15, 5: in e&ilium aguntur

aut in insulam relegantur; dagegen nennt Paulus
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ebd. V 17, S bei Aufzahlung der Strafen das

e. als besondere Strafe neben deportatio und rele-

gatio. Anderseits scheint Paulus ebd. V 4, 11

e. und insulae relegatio als gleichbedeutende

Begriffe zu gebrauchen; ebenso bedeutet Dig.

XLVIII 19, 4 e. die relegatio; wohl auch Dig.

XLVIII 5, 40, 4. Da die Bxilierten nach Ulp.

X 3 peregrini wurden, aber im romischen Welt-

reich kein neues Burgerrecht erwerben konnten,

ging das rOmische Biirgcrrecht nicht durch den

Erwerb eines anderen unter, sondern der Verlust

mulite durch das Urteil eintreten; sie wurden,

nachdem Caracalla alien Peregrinen das romische

Burgerrecht verliehen hatte . peregrini dediticii\

diesen Untergang beweist mittelbar ein Gnadenakt
des Yitellius, wodurch den aus dem e. Zuriick-

gekehrten die Rechte von Freigelassenen gewahrt
wurden; Tac. hist. II 92. Nach dem alten Rechte

wurde das Vermogen derjenigen, welche in die

Verbannung gingen, eingezogen, Liv. II 9. Ill 58.

Die im Verfahren einer quaestio perpetua Ver-

urteilten muftten mit dem romischen Burgerrecht

. (capitis demimdio media) notwendig auch ihre

romische Rechtsfahigkeit verlieren ; das Vermogen
und die Ehe blieb nur nach ius gentium erhalten.

Nur wenn der Verbannte sich in eine Stadt zuriick-

zog, welche das Asylrecht genofi, konnte er das

romische Burgerrecht bewahren umlintegris patri-

moniis exulare, Suet. Div. lul. 42. Caesar ver-

bal! d daher mit dem Exil den Verlust des halben

YermOgens, Suet. a. a. O.; nach Mos. et Rom.
leg. coll. XIV 2, 2 blieb die Strafe^ des Ver-

niogensverlustes in diesem Umfang in Verbindung
mit der daueindcn relegatio fortbestehen.

Literatur: L. M. Hartmann De exilio apud
Romanos inde ab initio bellorum civilium usque

ad Severi Alexandri principatnm, Berolini 1887;

Ztschr. d. Savigny-Stiftg. IX 42. F. v. Holtzen-
dorff Die Deportation als Strafmittel in alter

und neuer Zeit Leipzig 1859. O. Karlowa Rom.
Rechtsgescli. I 260. A. Korn 1st die Deportation

unter den heutigen Verhaltnissen als Strafmittel

praktisch verwendbar, Berl. 1898, bes. 7 ft'. Momra-
sen R. G. II 109; R. St. R. Ill 48ff. A. W.
Zumpt Der Kriminalprozefi der romischen Re-

publik , Leipzig 1871, 455ff. ; Das Kriininalrecht

der romischen Republik, Berlin 1865— 1869, I 2,

417rT. II 2, 251ff. [Kleinfeller.J

'El-ioTaa&ai zcov ovrcov bezeichnet die Zah-

lnngsunfahigkeitserklarung eines Schuldners, der

den Glaubigern iiberlafit. sich aus dein Vorhan-

denen zu befriedigen, bei Rhedeni. [Demosth,]

XXXIII 25, Wechslern, Demosth. XXXVI 50.

XLV 64, allgemein XXXVII 49. DaB eine be-

sondere Erklarung des Schuldners dazu gehorte,

scheint aus Aristoph. Ach. 017 hervorzugehen. Uber
das weitere. insbesondere ob die BehOrde dabei

mitwirkt, ist nichts bekannt. Poll. VIII 145 gibt

als gleichbedeutend artOGtijvat i^s ovaiag, xaga-
yoiofjoai rojv yoijudzoiv an. Vgl. Lipsius Att.

Proz. 098. "
"

[Thalheim.]

Existimatio, die Meinung, die Kritik, perso-

nifiziert in dem varronischen ilenippeenfragmente

147. [Waser.]

Exitani s. Seii.
'EgtTtJQia. (oder E^itijz^Qta 1G II 481, 6)

hieB nach Hesych s. v. der Tag, an dem die

athenischen Beamten ihr Amt niederlegten. Es

Exodium 168t>

ist an und fiiT sich wahrscheinlich und wird
durch IG II 481, 6f. bestatigt, daB auch an
diesem Tage, wie an dem des Amtsantrittes, ein

Opfer stattfand, das gleichfalls *E> genannt wurde^
entsprechend den Eioirrjz^Qia. IG II 481, 6 wird

es unter Mitwirkung der Epheben der Athena
Polias auf der Burg dargebracht fiir Rat, Volk,

Weiber, Kinder usw. (vgl. Demosth. XIX 190.

XXI 114. Schoemann-Lipsius Griech. Altert..

101 405). Nach IG III 1184 feierten auch die

Epheben den Ablauf ihrer Ubungszeit mit einem

Opferschmaus, der '£". hieii: ra i^ir^ta evaiffl-

dyoav. A. Mommsen Feste Athens 168f.

[Stengel]

Exobygitai {'E$aifivyXxai }
Ptol. Ill 5, 10),

sarmatischer Volksstamin zwischeu den Hamaxo-
bioi und Roxolanoi; da die letzteren, eines der

HauptvoTker Sarmatiens, das Gebiet innerhalb-

der Strome Borysthenes (Dnjepr) und Tanais (Don)

20 langs der Nordkiiste der Maiotis einnehmen, so

miissen die E. zwischen denselben beiden Fliissen^

etwa in den russischen Regierungsbezirken Char-

kow oder Kursk, gesucht werden. MOglicher-

weise erinnert dort der Name der Stadt Obojan

an die E. (dann wurde «£ Pniposition und der

Volksname Obygitai sein). Unarmehmbar ist die

von Grashoff (bei Wilberg) vorgeschlagene-

Deutung s£a> Bvxyjv. [Kiessling.]

Exodiuni. E^oSiov, substantiviertes Neutrum
30 des Adjektivs von z^ooog, heiBt bei griechischen.

Auffuhrungen ein ^dlog o i^iorzeg fjhov (Pollux

IV 108); Aelius Dionysius (bei Eustath. zur 11.

II 360 p. 239, 20) gibt nach Beispielen je eines

kitharodischen, komischen und rhapsodischen ifo-

diov den bekannten Euripideischen SchluB nottal

fio(j(pal zaiv oatuovtoiv xx'l. (z. B. Bakch. 1388ff.)

als Beleg eines tragischen c^od'tov. Damit stclle

man zusammen, daB von der grausigen Parodie

auf den SchluB der Bakchen (1169ff.j, die man
40 am Partherhof mit dem Kopf des Crassus spielt,

Plutarch (Crassus 33) sagt: sig toiovzo (paoiv

ec~6diov rtjv Kydooov OT(ja.Tijyt'av wajzeg Toaytodtav

zeksvzijoai (vgl. auch Hesych. s. vvv dh ftsoi

fidzages und Suid. s. egodtot vduoi ' aidrj/iaza di'

uiv egfjsoav ot ypgoi y.al oi avlr}xat mit Zitat von

Kratin. frg. 276 K.). Plutarch verwendet das Wort
ganz iihnlich auch Alex. 75, wo er von Erdich-

tungen iiher das Ende Alexanders sagt: xavrd

xiveg (oovzo dew yQUfpuv uioxeg bodfxaxog {leydlov

50 TQayixov k'^obtov xai .-zegtJiaikig Jtldoavxsg. Da-
gegen muB man Pelop. 34, wo er xqv Aiorvoiov

xaqijv oTov toayqibiag fieyd/.^g xfjg xvoarvibog

£$6diov dtaxoixov nennt, wohl eher die rOmische

Auffassung in Betracht Ziehen, wonach E. eine

Art selbstandiges Nachspiel ist.

Es lafit sich nicht mit absoluter Sicherheit

angeben, seit wann e. diesen Sinn bei den Ro'mern

hat. Man deutet ganz allgemein schon den iiltesten

rOmischen Beleg des Wortes so, Lucil. 1 264 prin-

60 cipio exitus digitus exodiumque sequetur. Aber
zwingend -ist das nicht; man kann hier ebenso-

gut einfach den , SchluB- verstehen wie in den

drei Yarrostellen, die Nonius p. 27 (exodium est

finis, a graecis traetum) erhalten hat: Men. 99
Socrates cum . . . iam bibisset xwrtwv, in exodio

vitae; 174 vitae cursum ut cognoseere possem
et quae servitutis et libertatis ab origine ad
exodium adduetae {series) (sup pi. Bucheler);
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520 quod coeperas modo in via narrare ut ad
exodium dueas — ja die Bedeutung ,Nachspiel'

ist in den letzten Fallen unverstandlich. So hat
auch Verrius Flaccus e. mit exitum erklart (Paul.

80; vgl. Placid. Corp. gloss. V 7,6 = 44, 18 ad
exodium [exodum Hs.] : ad finem vel terminum,
beniitzt in der Vorrede zur Anthologia latina, Poet,

lat. min. IV 341 B&hr., vgl. LCwe Glossae nora.

p. 71. 84).

lich (Herm. XXXIX 68) entgegen seiner eigenen

fruheren Ansicht scharf hervorgehoben worden

sind. Der Ausgangspunkt dieser Bedenken ist

das Liviuskapitel. Hier heiflt es §11 nach der all-

gemein angenommenen Lesart: inventus histrio-

nibus fabellarum actu relieto ipsa inter se more
antiquo ridiaula intexta versibus iactitare coepit

quae (? unde A, quae unde C) exodia (exodia-

qite exordia A) postea appellata consertaque fabel-

Ganz sicher stelit die Bedeutung ,gesondertes 10 lis potissimum Atellanis stmt (auf diese Stelle

szenisches Nachspiel nach einer andern dramati-

schen Auffnhrung' fiir e. in der Kaiserzeit. Die

klarste Naohricht ist die des Scboliasten zu Iuven.

Ill 175 tandemque red/it ad pulpita notum exo-

dium, cum personae pallentis hiatum in gremio

matris formidat rustieus infans] exodiarius

apud veteres in fine ludorum intrabat, qui ridi-

cuius foret
}
ut quicquid lacrimarum atque tri-

stitiae, quae exissent ex tragicis affectibus, huius-

gcht die Glosse exodia intexta ridieula Corp.

gloss. V 568, 38 zuriick, was GOtz cntgangen ist).

Ich kann hier nur verstehen, wie L e o interpretiert

hat: die BurgersOhne iiberlassen die fabulae den

Schauspielem mid kehren ihrerseits zu den alten

Scherzspielen zuriick, die spater den Namen exodia

hekommen und rneist hinterden Atellanen
aufgeftihrt werden, d. li. die exodia waren iin-

provisierte Nachspiele hinter ausgearbeiteten

que {ludusce'i) spectacidi risus detergeret. Also 20 Stiieken, und zwar waren diese ausgearbeiteten

ein hei teres Nachspiel nach einer Tragodie. Die

heitere, biswcilen jcdenfalls reeht anstoBige Natur

des E. bezeugt auch eine Keihe von Glossen

(Plaeid. Corp. gloss. V 07; ebcl. IV 71. V 454.

634 u. o.: vgl. VI 415). DaB der Inhalt aus

dem Mythos genommen wurde (oder wenigstens

genommen werden konnte), steht fest durch Sueton.

Domit 10 (occidit et Hehidium filium, quasi

scaenico exodio sub persona Paridis et Omones

Stucke, denen Exodien folgten, moistens {potissi-

mum} Atellanen, das E. hinter der Tragodie der

seltenere Fall. Das Richtige ist (wenn auch etwas

schwankend) nicht nur bei Casaubonus (De

satyrica Gr. poesi, ed. Rarabach, Halle 1774,

183) schon zu lesen, sondern z. B. auch bei

Schober De Atellanarum exodiis. Breslau 1830,

201 Z ell Ferienschriften II 137f. B ahr Rom. Lit.-

Gesch. 1^ 178ff. Zu dieser Interpretation scheint

divortium mum cum uxore taxasset) und Iuvenal 30 inir nun auch Iuvenal VI 71 vortreit'lich zu passen,

VI 7 If. Urbicns exodio visum movet Atdlanae

gestihus Autono&s.

Gerade die letzte Stelle hat nun in Verbin-

dung mit der Wendung Atellanieum e. bei Suet.

-Tib. 45 und dem ungliickseligen Theaterkapitel

bei Livius (VII 2) zu einer Identifikation ge-

ftthrt, der man heute, aber auch schon in der

alteren Literatur allenthalhen begegnet: exodium
= Atellane. Die beiden Bejrriffe sollen sich wohl

denn ich meine, wer nicht in der hergebrachten

Meinung befangen ist, wird unter e. Atellanae

sich nicht ein in einer Atellane bestehendes E.

denken, sondern ein zu einer Atellane gehorendes

;

sprachlich ist das erstere vielleicht nicht ganz

unmOglich, aber gewili das andere weitaus vor-

zuziehen. Die Auffassung, die sich hiernach fur

e. Atellanae durchaus empfiehlt, ist auch fiir

Atellanieum e. vollkommen m6glich; oder ist ein

nicht vOllig decken, nicht jedes v.. eine Atellane, 40 nauticium celeuma z. B. nicht so viel wie ein

nicht jede Atellane ein e. gewesen sein; man lalit

z. B. auch Mimen als E. zu (so z. B. Reich Mimus
569. 6071". u. 6.). Aber man glaubt bei Iuven. VI
71 interpretieren zu miissen ,in dem E. , das in

einer Atellane besteht 4
. und deutet ebenso Suet.

Tib. 45 und die exodia conserta fahellis potis-

simum Atellanis bei Livius. S. z. B. (aufier Reich)
Munk De fabulis Atellanis, Leipz. 1840, 26f. u. 6.

O. J ah n Herm. II 227. Rausch Uber das Ver-

celeuma nautae oder nautaruml
Irgend etwas weiteres zu behaupten ist bei

der Diirftigkeit unserer Uberlieferung miBlich;

nur auf dreierlei wage ich nocb hinzuweisen. Die

Exodien konnen nicht immer nur extemporiert

worden sein; das scheint durch Suet. Pomit. 10

insofern erwiesen, als Helvidius ja wohl der Diclv

ter des dort erwahnten E. gewesen sein muli.

Zweitens: bei Iuvenal VI 7 If. mflchte man bei

haltnis von E. und Atellane. Jahresber. des Staats- 50 der Betonung der gesttts Autmocs am liebsten

gvmn. im 0. Bezirk, Wien 1878
;

39f. Fried-

lander in Marquardt-Wissowa St.-V. Ill 549;

Sittengesch. II« 436. 1. Leo Hennes XXIV 78.

TeuffeLSchwabe-^ 7. Marx 0. Bd. II S. 1917,

29tf. (Dieterichs Ausdruck Pulcinella 98, 3 lafit

mehrere Auffassungen zu).

Was fur die Gleichsetzung zu sprechen scheint,

ist ja klar genug: 1. die Atellane diente als^3™*

spiel nach der TragCdie, Cic. ep. IX 16. #***

an einen Pantomimus denken; ob der Ausdruck

e. aber wirklich so allgemein war, auch dergleichen

in sich zu fassen? Ich weiB nicht, ob man als

einen Beweis anzusehen geneigt sein wird, was
Scaliger zu Manilius V 145 angemerkt hat; er

meint namlich, daB Finnic, math. VI fol. LXXIX
coL 4 ed. princ. eum effeminati corporis moUitie
etnaedos efficient et qui veterum fabularum
extius in scaenis saepe saltantes imitentur fol-

a. O. Dieterich 97 u. 6.; 2. sie wax* Tvm 60 gende Worte eines griechischen Originals wieder-

Teil entschieden mvthologische Travestie, **rX

1920. 38ff. Dieterich bes. lOOff.; 3. von r^T1118

gab es eine Atellane mit dem Titel ^*T***
(Ribbeck Com.» 312). Es ist auch 2uzu^^»
daB es uns nie nniglich sein wird, Atellan^ *aa>

"

dium Mimus scharf gegeneinander aozu?^"^*
Und doch habe ich Bedenken gegen die t*™*1"

fikation, die zu meiner Freude auch von Leo Kim-

gebe: xovg ra fiv^cov i£6dia vnoxgivouevavg a.ieo-

yaCovTcu. Endlich: die Atellane des Novius mit
dem Titel e. ist entweder wirklich ein Ansnalune-
fall der Identitat von Atellane nnd E. gewesen,
oder die Handlung hatte irgendwie mit einem E.
in tnn. Ich sehe jedenfalls in dieser Benennung
nor einen Beweis mefar gegen die landlaufige An
sicht; denn wenn Tiele Atellanen E. waren, wie
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\Yi±re dann gerade nur diese eine zu dem Namen
e. gekommen?

Wer in Exodien auftrat, hiefi exodiarius. Dies

WT
ort kennen wir aufier durch das oben zitierte

Iuvenalscholion und die Glossen (Corp. gloss, IV
234. V 454) noch aus Ammian. XXVIII 4, 33

und die beiden Inschriften CIL II 65 (nach Ver-

mutung von Hiibner) und VI 9797 = B uecheler

Carm. epigr, 29 ; in letzterer erkliirt sich ein vor-

trefflicher Ballspicler bereit, sich exodiarius seines

Patronus nennen zu lassen, d. h. also wohl: seine

Leistung erscheint als eine Travestie von der des

patronus. [Skutsch.l

Exole CES6/L7}?), Tochter des Thespios. von

Herakles Mutter des Erythras, Apollod. II 7, 8.

[Hoefer.]

'Efapis s. 0. Bd. Ill S. 2328ff.

Exomitae (Hist. aug. Aurel. 33, 4. 41, 10)

s. Axomis.
'ESatpocia. Aus der Bedeutung des Verbums

.eidlich ableugnen', Suid. s. vijouvvoiv. Demosth.

LVII 36. Plat. Leg. XII 949 a. Aisch. I 47, ent-

wiekelt sich eine doppelte technische Bedeutung

a) die eidliche Erklaruug, wegen Armut oder

Krankheit u. dgl. zur tfberoahme einer Leistung

auBer stande zu sein, Arist. PoL IV 6, 1297 a.

Harp. Poll. VIH 55, z. B. Reiterdienst, Arist. reap.

Ath. 49, 2, Gesandtachaft, Demosth. XIX 122f.

Aisch. II 94f., in Halikarnassos 2. Jhdt. Ditten-
berger Syll. 2 276, 10, ahnlich, wie es scheint,

von eidlicher Entschuldigung saumiger Staats-

schuldner in lulis 4. Jhdt., Mus. It. I 201 Z. 9.

Aus der scherzhaften Anwendung dieser Bedeu-

tung bei Aristoph. Eccl. 1026 ist bei Suidas miB-

verstandlich die Erklarung als einer gerichtlichen

Einrede gegen die Zulassigkeit einer Klage ge-

worden, vgl. Lipsius Att. Proz. 853. b) Eine

eidliche Erklarung der Zeugen, daB sie von einer

Sache. uber die sie Zeugnis ablegen sollen, nichts

wissen, Poll. VIII 37. 55. Demosth. XLV 59.

LVII 59, der Eid war an heiligem Orte (Arist.

resp. Ath. 55, 5) in feierlicher Weise abzulegen,

Lyk. Leokr. 20. Wo daher in der Verhandlung

selbst eine £. vorkommt (Is. IX 18. Demosth.

XLV 60). ist das nur als eine Bereiterklarung

zur c. anzusehen. Es besteht fiir die Zeugeu ein

Zwang zuni Zeugnis oder L, Demosth. XIX 176T

ein Zwang, bei dem die Richter, [Demosth.] LVIIl
7. Lyk. a. O., oder der Diatet, Demosth. XXIX 20,

mi'iwirken. Das Zwangsmittel ist das xX^tz-veiv

is. d.i, [Demosth.] LIX 28. Aisch. I 47. Versagte

dieses aus irgend welchem Grunde, so blieb die

biy.t] hxouaorvoiov und schlieBiich fi/Afirj; ubrig,

[Demosth.] XLIX 20. Lipsius Att. Proz. 880.

[Thalheim.]

Uxostra ist der seit dem 3. Jhdt. v. Chr.

naehweisbare Name einer Theatermaschinerie, die

bei Poll. IV 127 und Cramer Anecd. Par. I

19 neben Ekkyklema und Mechane aufgezahlt

wird, wiihrend sie bei Poll. IV 129 und Hesych
als identisch mit dem Ekkyklema angesehen wird,

Vgl. A. M tiller Lehrb. d. griech. Biihnenaltert.

148. Nach der Etymologie des Wortes konnte

die E. wohl ein rollbares Podium, auf dein ein-

zelne Gegenstande aus der Szene heratifibewegt

wurden, gewesen sein, nach Art des von Pollux

beschriebenen Ekkyklema (s. d-). Doch ist das

Wort bei den Glossographen sonst nur in der

Bedeutung Balkon {maenianum) und in der Ter-

minologie der Militarschriftsteller als Bezeich-

nung einer Art Fallbriicke bekannt (vgl. Veget.

IV 17. 21. Arnold Rom. Theater 18). Aus der

Erwahnung der e^cdozgai in einer Theaterbau-

inschrift von Delos aus 274 v. Chr. (Bull. hell.

XVIII 163) kann wegen der Geringfiigigkeit der

dafur verzeichneten Ausgabe nur soviel erschlossen.

werden, daB die E. eine Vorrichtung von geringem

lOUmfang gewesen sein mussen. Die Verwendung-

des Wortes bei Polyb. XI 5. 8 und Cic. de prov.

consul. 6 lehrt, daB die auf der E. befindlichen

Personen fiir die Zuschauer besonders deutlich

sichtbar waien. Man konnte also unter E. viel-

leicht einen nach Art von Fallbrucken beweglichen

Balkon denken, auf dem die Gotter heraustraten.

Der Versuch, in die durch Testverderbnis ent-

stellte Parepigraphe zu Aristoph. Thesmoph. 276

{Isqov (pfoixai) eine Erwahnung der E. hineinzu-

20 interpretieren (Fritz sche Aristoph. Thesmoph..

103. A. K orte Rb. Mus. LII 332f.), ist aus sprach-

lichen und sachlichen Grunden unzulassig. VgL
die Literatur uber Ekkyklema. [Reisch.]

Expensi latio s. Art. Obligatio littera-

rum, Tabulae und Ac cep tilatio.

Expilatio ist zunachst allgemein Auspliin-

derung; vgl. etwa Cic. de off. II 75 [expUatio

sociorum}. Ulp. Dig. XXVI 10, 3, 5 {tutor sub-

stantiam pupilli expilat). Paul. V 3, 3 (villas ex-

SQpilare). Nach Ulp. Dig. XLVII 18, 1, 1 ist e. ein

qualifizierter Diebstahl, expilator = fur atrocior,.

vgl. Alex. Cod. lust. II 11, 12: furtum impro-

bins. Ein Vergehen sui generis ist die — tech-

nisch so genannte — e. hereditatis, Nachlafi-

pliinderung: ein Dritter setzt sich in Besitz von

NachlaBsachen zu einer Zeit, da der ETbe noch

nicht angetreten, oder zwar angetreten, aber noch

nicht Besitz von den NachlaBsachen ergriffen hat.

Da in diesem Fall die ordentliche Diebstahls-

40 klage versagte, Marcell. Dig. XLVII 2, 69—71.

Paul. Dig. XXV 2, 6, 6. Ulp. Dig. XLVII 19,

2, 1, so wird seit einer oratio dwi Marci (Mar-

tian. Dig. XLVII 19, 1) die Naehlafipliinderung

als crimen extraordinarium (s. Art. Crimen)
geahndet. Ehegatten, die gegen einander keine

actio furti erheben kCnnen, ist auch die aceu-

satio expilatm hereditatis verschlossen, Hermog.

Dig. XLVII 19, 5. Gordian. Cod. lust. IX 32,

4. Dioctet. et Maxim. Cod. lust. VI 2, 17. Ver-_

SOurteilung hat, wie bei der actio furti, Infamie

zur Folge, Alex. Cod. lust. II 11, 12. Vgl. im

allgemefnen Tit. Dig. XLVII 19. Cod. lust. IX

32; dazu Ulp. Dig. XXVI 10, 3, 5. XXIX 2,

21 pr. XLVII 11, 3. XLVIII 16
:
7, 1. Anton.

Cod. lust. Ill 36, 3. Literatur: E. Platner
Quaest. de iur, crini. Rom. (1842) 150—459.

AVachter II 330ft. Rein Criminalrecht d. ROmer

317. 318. Voigt Rom. Rechtsgesch. II 972.

Mommsen R. Strafretht 777—780. [Hitzig.]

60 Exploratores, griech. t-t-nXoigdtoQEs (CIG III

6771. Suid.), oxo.-ioi (Herodian. VIII 1, 4) oder

xardoxc.-ioi (Polyb. Ill 95, 8. Zosim. Ill 14, 1.

3. Procop. bell. Pers. 1 21). 1) Eine zum Recog-

noscieren verwendete militarische Abteilung iin

Gegensatz zu den Einzelkundschaftern, den Specu-

lators, vgl. Caes. b. Gall. II 11, 2. 3. GSler
Caes. gall. Krieg II 2 234. Kraner D. rOm. Heer
zur Zeit Caes. 49. Ihre Hauptaufgabe war, ge-
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naue Naohrichten uber Stellung, Starke und Be-
wegung des Feindes einzuziehen, vgl. z. B. Caes.

b. Gall. I 12, 2. 21, 1. 22, 4. 41, 5. II 5, 4.

Ill 2. 1. VII 16, 2. VIII 36. 3. Liv. VIII 17, 7.

XXX 5, 1. Veil. Pat. II 115, 5. Frontin. strat.

I 2, 7. Vegct. Ill 6. Procop. b. Pers. 121. Rtistow
Heerwesen u. Kriegftihrung Caes. 97. Frohlich
D. Kriegswesen Caes. 267. Aufterdem hatten sie

Weg- und Bodenverhaltnisse zu erforschen, ins-

besondere einen geeigneten Lagerplatz ausfindig

7u machen, vgl. Caes. b. Gall. II 17, 1. VII 44,

3; bell. civ. I 66, 3. 4. Plin. n. h. XXXVI 138.

Bei dcr Wiehtigkeit des Dienstes der E. wurde
Vernachlassigung desselben besonders streng be-

straft, vgl. Digest. XLIX 16, 3, 4. Selbstaudige

Trappenteile waren die E. bis in die Kaiserzeit

Lin ein nicht, vgl. Mommsen Limesbl. 1892, 6.

Vielmehr werden bei jeder Legion eine Anzahl

Leute mit einem erprobten Ftihrer an der Spitxe

(Caes. b. Gall. I 21, 4; bell. civ. I 66, 3. 4) den

Aufklarungsdienst versehen liaben. Inschriftlich

bezeugt ist ein Explorator leg. VI vietr. aus dem
1. Jhdt. n. Chr., vgl. CIRh 601. Ihm Rhein.

Jahrb. LXXXIII 152. Nach Hygin (de num.
castr. 24. 30) kanien auf drei Legionen 200 E.,

die im Lager in der Reihe der 1. Cohorte neben

der Legionsreiterei ihren Platz batten. Diesem
Standorte zufolge scheinen die E. beritten go-

wesen zu sein, vgl. Mommsen a. a. 0. Bestatigt

wird diese Annahme durch Caes. bell. civ. I 66,

3. 4. Liv. VIII 7, 1. XXVIII 26, 5. Veget, III 6.

OIL III 4276 und Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. XXI
7, wo reitende E. dargestellt sind — Cagnats
Behauptung bei Daveinberg-Saglio Diet. II

$30, auch auf der Traianssaule Frohner 61

= Cichorius D. Beliefs der Traianssaule II

180f. Bild 37 seien reitende E. dargestellt, ent-

behrt der Begrtindung — , und OIL VIII 9906
wegen der dort eiwahnten Ala. Docb hat

es nachweislich auch E. zu FuB gegeben, vgl.

Liv. XXXIII 7, 4 und CIL III 3254. 3648 =
10422, wo centur tones exploratorum genannt

werden. Seit dem ausgehenden 2. Jhdt. n. Chr.
— frilhstes Inschriftenzeugnis aus dem J. 178,

vgl. CIRh 1751 — wurden aus den Kundschafter-

trupps selbstaudige Heeresabteilungen, die explo-

rationes (vgl. CIL XI 3104) mit der Bezeichnung

numeri, vgl. CIRh 7. 1237, Nur eine Abteilung

afrikaniscber E. ist ausnahmsweise alp ola be-

zeichnet, CIL VIII 0906. 9907. Mommsen
a. a. O. Cichorius oben Bd. I S. 1258. Be-

nannt waren diese explorationes , die von prae-

fecti (CIL VIII 9906. CIG III 6771. CIRh 991)

oder praepositi (CIL XI 3104. Rev. arch. 1889

I nr. 54. 1895 I nr. 20) befehligt wurden, vor-

zugsweise nacli den Standlagern. die sie urspriing-

lich innehatten, so die Divitienses nach Divitia,

die Pomarienses nach Pomarium. die Seiopiwses

nach Seiopa. vgl. Mommsen Limesbl. 1892, 6;

Hermes XIX 225. CIL VIII p. 847, vereinzelt

jedoch auch. wie Cagnat a. a. O. zutreffend be-

merkt, nach den Volkerschaften , aus denen sie

sich rekrutierten, vgl. die e. Iriboci et Boi CIRh
1600, die e. Batam CIRh 7. Rev. arch. 1889 I

nr. 55, die e. Qermaniei CIG III 6771. Rev.

axch. 1901 II nr. 59 bls
. Als Kundschaftertruppe

waren die Explorationes naturgemafi an vorge-

schobenen oder strategisch wicbtigen Punkten

station iert. Wir finden sie in Britannien, GaUien,
Germanien, an der Donau and in Nordafrika. In
Britannien standen Explorationes : a) nOrdlieh vom
Hadrianwall am Eskflufi, sudlich von Blatum
Bulgium (vgl. Itin. Ant. 467, 1 Wesseling. Htib-
ner CIL VII p 165), in Habitancium (jetzt

Risingham, vgl. CIL VII 1002. 1010. Htibner
oben Bd. HI S. 873) und zwar zufolge CIL VII
987. 988 unter dem Befeble des tribunus coh. 1

10 Yangionum, (vgl. Cichorius oben Bd. IV S. 347),

sowie in Bremenium (jetzt High Rochester, vgl.

CIL VII 1030. 1037. Hiibner Rom. Herrschaft

in Westeuropa- 54) : b) siidlich vom Hadrianswall

in Lavatrae fjetzt Bowes in York) an der Strafie

nach Eburacum (vgl. Not. dign. oce. XL 25); c) an
der Siidktiste in Portus Adurni (jetzt Port Ede-
rington bei New Shoreham. vgl. Not. dign. occ.

XXVIII 21:. Eine gallische Exploratio ist Not.

dign. occ. VII 110 erwiibnt. Von Standlagern

20 germanischer Explorationes sind bekannt: Room-
burg im Bataverlandc am alten Rhein (vgl. CIRh
7. Htibner Rom Herrschaft 145), Divitia (jetzt

Deutz, vgl. Hiibner ROra. Herrschaft 112. 139.

144; Rhein. Jahrb. LXXX 130) — doch sind die

e. Divitienses von hier nach Rheinhessen (vgL

CIRh 991. 1237. Zangemeister Westd. Ztschr.

XI 288), Thracien (vgl. CIL III 728 = 7387. 7415.

v. Domaszewski Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.

VIII 48, 8. Zangemeister a. a. O.) und Maure-

30tanien (vgl. CIL VIII 9059. Mommsen CIL
VIII p. XXI. Hettner Westd. Ztschr. V 245)

abkommandiert worden — , die Gegend von Hom-
burg mit der exploratio Halieensis {vgl. Rev.

arch. 1893 I nr. 37. Mommsen Limesbl. 1892,

8), Seiopa (jetzt Miltenberg am Main, vgl. CIRh
1739 = Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. VIII 47. CIL
XI 3104. Htibner Rom. Herrschaft 90. 92; Rhein.

Jahrb. LXXXVIII 30). Walldum im Odenwald
(vgl. Limesbl. 1897, 659ff. Rev. arch. 1897 II

40 nr. 118. Htibner Rom. Herrschaft 90-92), Welz-

heim an derLein, gleich Seiopa und Walldum am
oberrheinischen Grenzwall gelegcn (vgl. Limesbl.

1894, 368. Rev. arch. 1895 I nr. 20. Hiibner
Rom. Herrschaft 89. 91), Marbach am oberen Neckar

(vgl. CIRh 1600. Miller Westd. Ztschr. VI 51)

und Neucnheim boi Heidelberg am unteren Neckar
(vgl. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. XXI 7ff. = Rev.

arch. 1902 II nr. 63), beide im Rucken der Be-

festigungslinie Welzheim- Miltenberg (Hiibner
50 Rom. Herrsch. 93). Unermittelt bis jetzt ist das

Standlager der e. Nemaningenses (vgl .CIRh

1751. 1757. Ohlenschlager D. rom. Truppen

im rechtsrhein. Bayern 94) und der e. Tripu-

iienses (vgl. Rhein. Jahrb. LX 72. Korr.-Bl. d.

Westd. Ztschr. VIII 162. 2), letztere von Con-
rad y Ann. d. Ver. f. Nass. Altertumsk. XIV 353

und Urlichs Rhein. Jahrb. LX 73 irrtumlich mit

Tripontium (jetzt Rugbyj in Britannien in Verbin-

dung gebracht. vgl. Mommsen Herm. XIX 226.

60 Hammer an Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.VIII 163.

An der Donau standen E. in Novae (jetzt Ko-
lumbacs in Serbien, vgl. Not. dign. or. XLI 34),

Zmima (Cstlich von Kolumbaes, Procop. de aedif.

IV 6; vgl. Not. dign. or. XLI 37), Taliata (jetzt

Milanovatz in Serbien, vgl. Not, dign. or. XLI
35) und Transdierna (jetzt Neu Orsova in Ser-

bien, vgl. Not. dign. or. XLII 29), alle vier zu

Moesia superior gehorig.
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Von africanischen Explorationen kennen wir

die exploratio Mereurius siidlich von Sala (Itin.

Ant. p. 3, 2 Wesseling) an der Siidwestgrenze

von Mauretania Tingitana, die Explorationen von

Pomarium (jetzt Tlemsen, vgl. CIL VIII 9906

—9909. Rev. arch. 1889 I nr. 54) und Safar

{jetzt Ain Temouchent , vgl. Rev. arch. 1889 I

nr. 55. 1901 II nr. 59 bis. Wilmanns CIL
Till p. 838) in Mauretania Caesariensis.

Uber die Verwendung der E. in den Kriegen 10

4er zweiten Halfte des 4. Jhdts. vgl. Zosim. Ill

14, 1. 3. 16, 2.

Literatur: Rustow Heerwesen und Krieg-

fuhrung Caes. 97. Geler Caes. gall. Krieg 112

234f. Frohlich D. Kriegswesen Caes. 202. 266f.

Mommsen Herm. XIX 225; CIL VIII p. 847;

Limesbl. 1892, 5ff, Cagnat bei Daxemberg-
Saglio Diet. II 929f.

2) Kaiserliche Vorlaufer, die fiir Freihaltung

des Weges zu sorgen hatten, vgl. Suet. Tib. 20

60. [Fiebiger.]

Expositio totius mundi. Mit den Worten:

explicit expositio totius mundi et gentium schliefit

ein anfangloses Schriftstuck, das ein unbekannter

Mann aus einer ebenso unbekannten , oifenbar

griechischen Vorlage (fur eine latemische Original-

schrift erklait sie Th. Sinko Arch. f. Lexikogr.

XIII 1904, 531ff„ vgl. Walfflin ebd. 573ff.; da-

gegen A. Klotz Philol. N. F. XIX 1906, 106ff.),

vielfach kiirzend in barbarisches Latein gebracht 30

hat Nach einer Abschrift, die CI. Salmasius
von Franc. Iuretus erhalten hatte, gab sie zu-

erst in Genf 1628 Jacobus Gothofredus heraus.

Seinen Versuch, den urspriinglichen griechischen

Text wiederherzustellen , wies schon der zweite

Hcrausgeber, J. Gronovius in der Vorrede zu

seinen Geographica antiqua, Lugd. Bat. 1697,

zuriick. Auch der Gedanke des Gothofredus,
ein Antiochener Alypios, den Lilian, ep. 30 und
Ammian. Marc. XXIII 1, 2 nennen, sei der ur-40

sprungliche Autor gewesen, lieli sich nicht lialten.

Die dntte Ausgabe steht im dritten Bande der

Hudsonschen Geographiae veteris script. Gr.

min., Ovon. 1712, mit vorhergehenden kurzen Be-

merkungen des Salmasius. G.Jo. Vossinsu. a,

Forbiger Handb. der alten Geogr. I 470 Anm.,

vgl. 412 gibt eine knrze Charakteristik der Schrift.

wie neuerdings Konrad Miller Die iiltesten Welt-

karten Heft VI, Stuttg. 1898, 113. Wir besitzen

die E. in dcr Ausgabe von Carl Muller Geogr. 50
gr. min. vol. II, Paris 1861, 513ff.; proleg. XLI v7.

t

wo sich auch Gronovs Urteil (vgl. Hudson III

praef. V) und die Vorrede des Gothofredus
abgedruckt findet, und in der Ausgabe dcr Geo-
graphi Latini minores von Alex. Riese Heil-

bronn 1878. Wo der urspriingliche Verfasser ge-

lebt babe, ist nicht zu bestimmen (nach Klotz
a. a. O. 112f. in der Gegend von Alexandrien),

doch geht aus verschiedenen BemeTkungen iiber

die Residenzen der Kaiser und aus anderen An- qq
gaben hervor, daB er zur Zeit des Constantius und
Constans um 350 n. Chr. geschxieben haben musse
(Ger. Jo. Vossius. C. Muller Proleg.L. Wr

olff-

lin a. a. O.). Verbunden ist die Schrift bei C.

Muller mit einer zweiten unter dem Titel Iunio-

ris philosophi orbis descriptio (s. d.) t die eine

nach einer besseren Haodschrift desselben lateini-

schen Textes veranstaltete jaagere Bezension dar-
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stellt (Sinko a. a. O. 532f. Klotz a. a. O. 98ff.,

gegen C. Muller u. a., die sie aus dem griechi-

schen Original ableiteten). Stark abweichend

von diesen alteren Ausgaben ist die von Giacomo
Lumbroso, Rom 1903. Er wirft den beiden

alteren Herausgebem vor,'dafl sie verabsaumt

haben , den lateinischen Text mit andern spiit-

lateinischen Schriften zu vergleichen , die Ver-

gleichung iiberhaupt weiter auszudehnen. Er will

beides nachholen und beginnt eine eingehende Zu-

sammenstellung des Textes mit Ausdrucken andrer

spatlateinischer Schriften, so eingehend, daB eine

Stelle, die nicht nur wie bei C. Muller (p. 514b)

mit Stephanus Byzantius verglichen wird, sondern

mit Marco Polo, der sich gegen die Fabel vom Sala-

mander wendet (Viaggi ed. Bartoli, Firenze, Le
Monnier 1863 p. 67. Aug. Btirck, Leipzig Teub-

ner 1855, 182, s. Lumbroso p. 14f.), bei ihm zu-

erst vorgefnnden wird. Ob die Grenzen der Ver-

gleichung nicht doch zu weit gesteckt sind, kann
hier nicht entschieden werden. Neueste Text-

revision von Sinko a. a. 0. 543ff., s. dazu Klotz
a. a. 0. 97ff.

Die Beschreibang der E. geht von Osten nach

Westen durch Asien und Europa, springt dann
von Spanien nach Mauretanien iiber und verfolgt

die Lander Afrikas in ostlicher Richtung bis wieder

nach Agypten. Den Anfang macht ein gliick-

seliges Wundervolk des aufiersten Ostens. Sein

Name Camarini (§ 12 der E. und 4 der andern

genannten Version) kann entweder an das ost-

lichste Vorgebirge Tamaron (Muller Proleg. LI)

erinnern, oder an eine schon im Peripl. mar.

Erythr, ed. Fabricius § 60 genannte Stadt des

aufiersten Indiens, Camara, seine Beschreibung

an die indische Sage von Uttara Kuru und an

den Ton der griechischen Utopien des Hekataios

von Abdera u. a. Ohne weltliche Herrschaft, wie

dieses Volk, folgen in der Aufzablung die Brah-

manen und zwei andere Volker, dann vier andere,

die unter einem milden, patriarch alischen Regi-

mente stehen sollen, dann schon in rein mensch-
lichen Verhaltnissen die beiden Indien, Persien.

Mesopotamien und Arabien, darauf der Reihe nach
dierOmischen Provinzen, bald ausfiihrlicher (Syr i en,

Agypten ], bald kiirzer beschrieben , zuletzt die

hervonagenderen Inseln. Die Beschreibung nimmt
nur Riicksicht auf Charakter und Lebensweise der

Volker einerseits, anderseits auf die Beschaffen-

heit, die Sehenswqrdigkeiten und Merkwiirdig-

keiten der Lander, ihre Erzeugnissc und ihren

Handel, Kulte, Spiele u. dgl., sie unterlalk aber

nicht, die Ausdehnung jedes Landcs, freilich auch

der Wunderlander, in der eingehaltenen Richtung

nach Reisestationen be.stimmt anzugebeu. Ein

Versuch, diese ratselhafteu Zahlen zu erkliiren,

steht bei Mull e r Proleg. L, und zu Untersuchungen

iiber die wohl zu beachtenden Spuren von den

Quelien des Originals hat derselbe durch Angaben
uber interessante Vergleichstellen in den Noten
und iiber zwei zu trennende Teile der Schrift

Proleg. L einen Anfang gemacht. [Berger.]

Exprcennius, pyrenaeischer Gott. Inschrift

auf einem Altarchen aus Catherville, CIL XIII

329 Deo Exprcetinio (so!) SUexv. s.l.m. Holder
Altkelt. Sprachsch. s. Expereennius, [Ihm.]

Expulsim, ein Ballspiel, nur erwabnt Non.
104, 27: expulsim dictum a freqwnti jntlsu.
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Varro . . . videbis R&mae in foro ante lanienas
pueros pila expulsim ludere. Petron. 27 {lusu
expellente) und Martial. XIV 26 (exptdsare si-

nistris) ist nur allgemein vom Werfen des Balles
die Rede, das bei vielen Spielen vorkam (dort

datatim, hier Trigon), also nicht zur Benennung
eines einzelnen Anlass geben konnte. Dagegen
ist zu vergleiehen Sencc. nat. qu. VI 10, 2: more
pilae, quae cum cecidit exultat ao saepius pel-

litur, totiens a solo in novum impetum ntissa.

Dies ware anoQyagtg (s. Ball spiel oben Bd. I

S. 2833). Da aber bei Varro die Knaben nicht

auf der freien Flache des Forums, sondern ante

lanienas, d. h. an den umliegenden Gebauden
entlang spielen. so ist vielleicht cher an das Ann.
d. Inst. 1857 tav. BO abgebildete Spiel zu denken,

in dera man den yon der Wand abspringenden
Ball mit der Hand wieder gegen dieselbe schlagt.

Grasberger Erziehung und Unterricht I 96,

Becker-Goll Gallus 177. Friedlaender Ann.
d. Inst. 1857, 143. [Mau.]

Exsnperantius (Exuperantius). 1) Aus Pic-

tavi in Gallien (Momm sen Chron. niin. I 470),

Vater des Palladium, Verwandter des Dichters Ruti-

lius Namatianus, war im J. 417 beschaftigt, die

Zustande des kurzlich zuriickgewonnenen Aremorica
zu ordnen (Rut. Naraat. I 213), Im J. 424 oder

425 kam er als Praefectus Praetorio Galliarum
bei einem Soldatenaufstande in Arelate urn,

Mommsen Chron. min. I 470. 658. [Seeck.]

2) Iulii Exuperantii opuseulwm lautet der

Titel einer knappen Darstellung des inarianischeu

Biirgerkrieges bis zum Ende des Sertorius, welch

e

zuerst F. Sylburg (Histor. Rom. scriptores I,

Frankfurt a. M. 1588) nach einer Hs. des Pierre

Pithou verOffentlichte und die seitdem oft im
Anhange der Sallustausgaben z. B. von G. Corte
(Leipzig 1724, S. 1070—1079), S. Havercamp
(Amsterdam 1742, II 221—225) und F. D. Ger-
lach (Basel 1823—1831, III 395-399 und Leipzig

1856, S. 148— 152) u. a. wieder abgedruckt wor-

den ist. Die von Sylburg benutzte Hs. ist der

fiir die Sallustkritik wicbtige Pansinus lat. 6085
saec. XI, auf den O. Bursian seine Rezension
des Scbriftcbens (Zurich I868i gegrundet bat.

Aber schon vor Sylburg, etwa 1520, erwahnt
Ioannes Doringus von Hirsau in Briefen an Joachim
Vadianus in St. Gallen eine Basler Hs. des E.

<M. Haupt Hermes III 1869, 342f. = Opusc. Ill

441f. F. Luedecke Gfitt. gel. Anz. 1869, 771),
die vielleicht (so Haupt) nachher von P. Pithoeus
bei seinem Anfenthalte in Basel erworben wurde,
dann also mit dem Parisians identisch ware;
wohl aus ihr stamnit die in der Stadtbibliothek

zu Bremen befindliche Abschrift des E. .Testes
von der Hand des (1635 gestorbenen) Melchior
Goldast (Luedecke a. a. O. 78ff.). Den letzten

Teil des Schriftchens endlich von c. 5, 3 in quo
an enthalt ein Doppelblatt der Miinchner Biblio-

thek, Monac. lat. 29019 saec. XI—XII (E. Wolff-
lin Philol. Anz. I 1869, 24'. All diese Text-

quellen sind in der neuesten Ausgabe des E. von
G. Landgraf und C. Weyman (Arch. f. lat.

Lexikogr. XII 1902, 561—578) herangezogen, die
auch einen sehr wertvollen Kommentar enthalt.

Denn da langst erkannt ist (s. besonders G. L i n k e r

S.-Ber. Akad. Wien XIII 1854, 286ff. Bursian
a. a. O. VTIf.), dafi die Schrifb nicht nur inhalt-

lich vollig von Sallust, und zwar diesem attein P

abhangig ist (c. 1. 2 aus dem bell.. lug., c, 3flL

aus histor. B. I; doch geht Wolfflin Archiv f.

Lexikogr. XII 339 zu weit, wenn er darum Epi-
tome fiir den wirklichen Titel des Buchleins halt)r
sondern auch im sprachlichen Ausdrucke sich
ganz und gar an ihn anschlieflt, so haben die-

Herausgeber nicht nur die unmittelbaren Ent-
lebnungen aus Sallust, sondern auch die Parallel-

lOstellen solcher Autoren verzeichnet, die nachweis-
lich in starker Abhangigkeit von Sallust stehen
(Nachtrage bei J. H. Schmalz Berl. phil. Wochen-
schrift-1902, 1083ff. A. Kunze Blatt. f. d. bayr.
Gymn.-Wesen XXXIX 1903, 431ff.). Ober die-

Person des Verfassers ist nichts zu ermitteln,.

cine Identifikation mit einem der sonstigen Trager
des Namens (Bursian a. a. O. IVf.) ist unmog-
lich; doch weisen sowohl die Bildung des Namens,.
wie die Beschaffenheit des Schriftchens mit Sicher-

20heit auf das 4.-5. Jhdt. [Wissowa.j
Exsuperius (Exuperius). 1) Burdigalenser,

Lehrer der Rhetorik, zuerst in Tolosa, dann in

Narbo, wo er die Neffen Gonstantins, Dalmatius
und Hannibalianus, unterrichtete. Als diese 335-

auf den Thron erhoben wurden , erhielt er als-

Belohnung die Statthalterschaft einer spanischen
Provinz mit dem Range eines Praeses. Spater
zog cr sich vom offentlichen Leben zuriick und
starb als steinreieher Mann in Cadurci, Auson.

30 profess. 18. [Seeck.]

2) Urn 400 Bisehof von Toulouse, bekannt
aus den Briefen des Hieronymus (54. 123 , 16.

125, 20) — der ihm auch seinen Kommentar
zum Propheten Sacharja widmete — und des

Papstes Innocentius, der auf seine Bitte im J. 405
den beruhmten Brief (ep. 6 Migne Lat. XX
495ff.) iiber den Uitifang des Kanons schrieb. Von
seinen Briefen ist keiner erhalten. Er diirfte zu
den Vorkampfern des Mtinchturns in Sudgallien

40 zu zahlen sein. Ein bei Gregor. Tur. hist. Fran-

corum II 13 zitierter Zeitgenosse Paulinus nennt
ihn als ersten unter den Musterbischofen Galliens.

Vgl. Duchesne Fastes episcop. de Vane. Gaule
I 296. [Julicher.]

Extispiciuiii s. Haruspices.
Extitius, Bruder. d. h. wohl Halbbruder, des

T. Annius Cimber (o. Bd. I S. 2264 Nr. 37) und
mit diesem als Quaestor im Lager des M. Anto-
nius vor Mutina 711 = 43 (Cic. Phil. XIII 28).

50 Der Name, der auch auf Inschriften nicht nach-

weisbar ist, scheint verderbt zu sein {Sex. Ti-

tius'i). [Munzer.]

Extraordinaria cognitio s. Bd. IV S. 21 5f.

Extraordinarii. Diese bundesgenOssischen
Elitetruppen der republikanischen Zeit waren
schon durch den Namen vtm den in ordine die-

nenden Soldaten unterschieden und auch im Lager
(s. d. Art. Castra, o. Bd. HI S. 1763], von den
Legionaren sowie den amlern auxilia durch die

60 via principalis getrennt, im kleineren Teil des-

selben, in unmittelbarer Xahe des praetorium
zum Schutze des Stabes gegenuber der porta
deeumana untergebracht. Auf dem Marsche be-

finden sie sich gewChnlich an der Spitze des
Zuges ; sollte aber daa Ende desselben gefahrdet
sein, ubemehmen sie aach Wear die Deckung (Po-
lyb. VI 40, 4. 8), wie sie fiberhanpt za beson-
deren Vertrauensposten und bei schwierigen Auf-
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gaben verwandt werden, die Schlacht eroffnen und

den Aufklarungsdienst besorgen, vgl. Liv. X 34, 7.

Zweifellos sollten die Bundesgenossen durch diese

Anszeichnung eines Teils der von ihnen gestellten

Mannschaften geehrt werden. Ob sie hoheren

Sold oder sonstige Vorteile erhielten, ist nicht zu

eimitteln. Die Zusammensetzung des Korps wird

nur einigermaBen bekannt aus Polyb. VI 26, 6

9 : 01 31Q03TOV (A£V TOIS VJMXTOtC; XQVS SJtlTVjdEW-

Starke der Reiterei bestimmen. Nach der genannten

Polybiosstelle (vgl. VI 30, 2: satt 8i to nky&os

T(av ovpt.}iafa>v . . zb dk raiv iitjiecov duikaoiov

arprjorj/tevov teal rovzeov zov tqitov lieoovs £ig rovg

emUxTovs) ist die bundesgenossische Reiterei drei-

mal zahlreicher als die ro'mische, betragt also

bei der Doppellegion normal 1 800 Mann, das sind

zwei aim zu je 600 und die 600 e. Diese zerfallen

in zwei 300 Mann starke Abteilungen, equites

tdxovg vtoo? thv aXY}$ivr\v zqsiclv ek itavxmv rmv 10 extraordinary smistrae (Liv. AL 61, 6) una

TiaQayeyovorcov avfif.ta.ymv ijijteig ko.1 tie^ovq sx-

?Jyovot, Tovg xalovfdvovg sxTQaogbivaqiovg, o fiE$~

s()fj.r)V€v6fisvov imUxtovs dijloT. id tie szh'j'&og

yivExai zo aav xtov ovfifidyoov, to fd:v tcov mt,wv

TZ&Qtaov zotg
r
Pcoaaixots oTfiatoxidoig ' o%g to vzolv,

to 8s ro~v litnkoiv tqmX&owv (vgl. Ill 107, 12)
*

eh be tovtcdv lafifidvovoi rear ,usv kixswv tlgxovg

emlsxTovg imeixoig to tohov fisgog, xav 61: Tts-

tarv to x&fiTiTov, Es werden also zunachst von

den Praefecten aus alien gestellten Bundesgenossen 20

fur die Consuln die mm wirklichen Dienst ge-

eignetsten Mannschaften zu Fufi und Reiter aus-

o-ehoben. Ausdriicklich genannt sind diese e. noch

Polyb. VI 30, 2. 31, 8. 32, 6. 40, 4. X 39, 1. Liv.

XXVII 12, 14. XXXIV 47, 3. XXXV 5, 1. XL
27, 3. 31, 3. XLII 58, 13. Verwandte Bezeich-

nungen, wie extra ordznem, vgl. Frohlich 4. 15,

und Erwahnungen von deleetae eohortes, wie Liv.

II 11, 8, Meaia manus II 20, 5. 26, 2. 33, 7, ge-

dextrae alae, die wieder zehn turmae zu 30 Mann
zahlten. Wie Frohlich 13 ausfuhrt, halt sich

aber die Starke der bundesgenossischen Reiterei

seit demBeginne des zweiten Punischen Kiieges

nicht auf dieser Hohe, sondern sinkt sogar bis

auf 500 herab; da jedoch Polybios Angabe fiir

seine Zeit zuverlassig sein wird, mufi man an-

nehmen, dafi unter dem jungeren Scipio die friihere

Zahl wieder bestanden hat.

DaB das Korps schon vor dem J. 545 = 209

v. Chr., wo Livius XXVII 12, 14 es zuerst be-

stimmt erwahnt, vorhanden gewesen ist, kann

nicht bezweifelt werden; Frohlich 17ff. sucht

nachzuweisen, dafi die e. bereits in dem Zeit-

raumc seit der Unterwerfung der Latiner und Auf-

losung des Bundes unter anderen Benennungen

bei Livius vorkommen und vielleicht nicht lange

nach 414 = 340 v. Chr. errichtct sind. Wahr-

scheinlich gehBren hierher die bundesgenossischen

horen nicht hierher. Da Polybios keine Ziffer 30 cfeteeioe ooAorto Liv. IX 37, 8 (444 = 310), die cam-

der Mannschaften angibt, sondern nur relativ be

merkt, dafi von den Eeitern ein Drittcl, von den

FuBsoldaten der fiinfte Teil den e. tiberwiesen wird,

nrafite, je nachdem man die Starke der Legion

beziffert, das Ergebnis der Untersuchung verschie-

den sein. Marquardt 392. 398 berechnete, ledig-

lich gestutzt auf Polyb. Ill 72, 11, das Korps zu

FuB auf 1600 Mann, Mommsen Herm. XIV 25

auf 2000, ohne anzugeben, weshalb die Doppel-

panischen equites deleoti X 26, 14 (459 ~ 295), die

zum Schutz des Feldherrnzeltes bestimmten lucani-

schen und suessanischen cokortes sociorum X 33,

1 (460 = 294), die 220 Reiter XXVII 26, 11 vgl.

Mommsen Herm. XIV 25, 4, die zwei turmae

sociorum Latini nominis X 34, 7 (460 = 294).

Auch fiir einige Stellen in den Berichten iiber den

zweiten Punischen Krieg diirfte der Nachweis er-

bracht sein, so betreffs der turma equitum Liv.

leeion trerade 8 200 Burger und 8000 Biindncr 40 XXV 16, 15, der turma Lucana XXII 42, 4, der

zahlte, N is sen 36 auf 2100, doch fehlen die

Unterlagen fur diese Summe. Aus der von Froh-
lich 6 aufgestellten Statistik der aus den J. 296
— 168 (vgl. audi das Programm 1884, lOf.) be-

kannten Angaben (Livius, seltener bei Polybios

und Appian)' iiber die Starke eines consularischen

Heers ergibt sich, dafi die Bundesgenossen ge-

wohnlich wegen der dazu gehorigen e. an Zahl

den Legionen uberlegen sind, Polybios Notiz VI

qttadringenti equites XXII 15, 4, der duo milia de-

lecioruvi milHum . . cum praefecto socium XXIV
10, 8, der duae turmae Samnitium XXVII 43,

5, wiihrend die ylhoi Polyb. X 15, 9 kaum hieher

gehoren. Endlich sind aus spaterer Zeit wohl als e.

aufzufassen die leeti Liv. XXXI 33, 9 (554 = 200

v. Chr.), wenigstens ein Teil der 4000 auserlesenen

pediies XXXII 11, 7 (556 = 198), die cohortes

deleetae XXXIV 14, 7. 20, 5 (559 = 195), die

10, 2 also zutroffend ist: sou os zo jrlMog x<7>v 50 bina milia deleetorum XXXVI 1^, 1 (563 ~ 1J1).

ovftfidymv . . . to fi'tv zoiv tie^oJv x&qioov TOtg Poj-

uai'xoTg oTQoaoxibmg, faixov zotg fauJxzotg, ferner,

daB das voile Aufgebot der Bundesgenossen fiir

ein consularisches Heer einschliefilich der e. 15000

[12 000 + 3 000) Mann ausmachte. vgl. Liv. XL
36. 6 und iiber andere Stellen Frohlich 8ff., der

vor allem auch auf Plut. Aem. Paullus 15: ol fikv

sxzog Ta^eoyg'Tia/uxolzotgyOuoi zb ztifjdog t)oav, wo

Zweifelhafter sind die Stellen, wo expediti er-

wahnt werden, trotz Liv. XXVII 18, 10 vgl. Po-

lyb. X 39, 1, und ob die sonst genannten aus-

erlesenen Truppenabteilungen, wie Appian. Iber.

52; Lib. 126; Syr. 31, ferner die bei Sallust. lug.

46. 50. 90. 103 vorkommenden expeditae cohortes

fiir e. zu halten sind, ist sehr fraglich. Fehlt es

auch in der spateren Periode an sicheren Spuren,

diese Zahl der e. ausdriicklich genannt ist, hinweist. so laBt sich doch auch nicht beweisen, dab sie

Die e. sind wie alle auxUia (o. Bd. II S. 2619) 60 vor dem J. 664 = 90 v. Chr. beseitigt sind.

in Cohorten gegliedert (Liv. XXXIV 47, 3. XL
27, 3), und zwar zahlte nach der letzteren Stelle

daa consularische Heer deren vier, gewChnlich je

750 Mann stark. Nisaen 36 nimmt fflnf Co-

horten an, doch ist aus verachiedenen Grunden

wegen der Lagerordnung nnd mit Rncksicht auf

die zwei alae auch fur die FuBtrappe eine gerade

Zahl wahrscheinlicher. Schwieriger laBt sich die

Panly-Wwetwa VI

Literatur: Franz Frohlich Die Gardetruppen

d. rOm. Republik. Programm Aarau 1882 mit

Nacbtrag 1884. Mommsen Herm. XIV 25ff.

Marquardt Rflm. St.-V. 112 391. 397 ff. 402.

Cagnat bei Daremberg-Saglio Diet. II 945f.

Madvig Verf. und Verw. d. rCm. Staats II 521.

Nissen Templum 36 ff. Klenze PhiloL Abh.

1 1 2f. [Liebenam.]
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Extricatus, Cognomen des T. Messius Extrica-
tus cos. II 217 mit C. Bruttius Praesens, s. M e s si us.

°E§ovAi)$ Sitaj ist in Athen urspriinglich eine
Klage wegen Bcsitzstorung (vgl. Demosth. XXXVII
35: lav Ttg l-^eiXXt} nva zfjg zQyaotag) zunachst
bei unbeweglichen Sachen, Harp. PolL VIII 59.
Der deshalb Vcrurteilte hatte nicht nur dem Be-
sitzer Schaden ersatz zu leisten, sondern auch eine

Bufie, <iQoaTC{j.T]fA-a, g-ewehnlich in gleicher Hdhe,

und z war bis gegen die Kazaxexau/xev?} (nach
dem Periplus)

j ,von dort an wohnen an der Kiiste
gesittetere Menschen, welche Viehzncht treiben'.
Mit der E. identifiziert Sprenger 69 die heutige
InselDisan, 16°56'Breite fgegen Vincent, der
sie in dem [vulkanischen] &ebel et-tair, 15° 31',

erblicktj s. auch C. Mullcr z. d. St./nach Ritter
XII 671f. ( und Fabricius 188). Sprenger be-

. .. . „ w , tont.den Ausdruck bei Plinius recto cursu praet&r
an^den Staat zu zahlen, Demosth. XXI 44. And. 10 Exustam Cabseits von der geraden Lime, diePtole-
I 73. Harp., fur deren Eintragung der Klager mais und Palindromus prom, verbindet') und weist
Sorge trug, Demosth, XXXIX 15. Der Verur-
teilte wurde also Staatsschuldner und bis zur Be-
zahlung der biirgerlichen Rechte beraubt. Darauf
beruht die weitere Ausdehnung der Klage auf
solche Falle, wo jemand nicht im tatsachlichen
Besitze beeintrachtigt, sondern an der Besitzer-
greifung auf Grand "ernes unzweifelhaften Rechtes
gehindert wurde, Poll. a. 0., z. B. der Leibas-

(nach der Admiralitatskarte) auf die dangerous
patches vor der'Insel und auf die siidlich Ton
ihr gelegenen Inselchen, Klippen und Sandbanke
hin, so daB man sich hiiten miisse, der Disan-
insel zu nahe zu kommen. Doch seine Ansicht,
dafi man ,daher yon der E. den Lauf von Sud-
osten nach Siiden iindernd gerade auf Gabal-
altayr zusteuert; deswegen sagt Plinius ad Malcku

erbe
;

Isai. Ill G2, der Pfandglaubiger.JDemosth.] %)imulam\ auch die Dampfcr kommen ad Malchu
XXXIII 6. Demosth. XLI 7. Von hier war der
Ubergang zur Actio iudicati ganz naturlich, da
ja auch ein obsiegendes Erkenntnis einen solchen
Rechtsanspruch verlieh, dessen Erfullung die Gegen-
partei verhinderte, Demosth. XXI 81 91. Harp.
Die erstere Stelle zeigt indessen, dafi auch hier
Verachleppungskunste angewandt wurden und daii

die Pfandung des Gegners als das wirksamerc,
freilich auch hartere Verfahren gait. Nach einer

insulam, d. h. ganz nahe an diesem Felsen vor-

iiber (69)*, Terliert an Boden durch die hsl. Ver-
haltnisse an der Pliniusstclle (s. Detlefsen a. a.

0. z. d. St.), denn ad erscheint gar nicht be-

grundet. Uber die Stelle dea Ptolemaios, besonders
die Mafiangaben, s. Sprenger 69f. [Tkac.]

Exuviae sind die Attribute der drei capito-

linischen Gottheiten, die bei der die Festspiele

einleitenden Prozession (s. Pomp a) in besonderen
Auseinandersetzung des Apollodoros bei [Demosth.] 30 Prozessionswagen (s. Thensae) in den Zirkus
LIT 16, die nicht iibcr den Zwcifel erhaben ist,

ware auch nach dem Urteil eines kompromissa-
rischen Sehiedsrichters die L d. verstattet ge-
wesen. Sie kommt auch vor in Urkunden von
Arkesine auf Amorgos, 2. Jhdt. Inscr. jur. gr. I
-318, 15. 31. 41 in der Formel xo&ixtieq dixyv
OMfdlJXOTES £%OVA.t)g fa Tfjl EXxlfjTtiQl Xttl OVT£$

vxeQrjfieQoi, Vgl. Hudtwalcker Diateten 134f.

LipsiusAtt.Proz.665f. 965f. Hermann-Thai-
he im Eechtsalt.4 133. [Thalheim.]

Exusta insula (Plin. n. h. VI 175 nach Iuba;
vgl. Solin 56), im Arabiscben Meerbusen, die

KaraHExav^Evt} vrjoog im Peripl. mar. Er. 20 und
bei Ptolem. VI 7, 44. Irrtiimlich bezeichnet Det-
lefsen, getauscht durch das promunturium In-
dorum des Plinius, noch in seiner jungsten Aus-
gabe (Die geogr. Biicher des Plinius, 1904) die

E. als insula Indtae (Index 221). Aber jenes

promunturium ist, wie Plinius selbst ausdriick-

mitgefahren und dort auf einem besonderen Pul-
vinar (s. d.) niedergelegt wurden, so dafi die

Spiele gleichsam in perso'nlicher Gegenwart dieser

Gottheiten abgehalten wurden. Festus p. 364.
Und zwar waren die E. des Iuppiter Optimus Ma-
ximus die seine konigliche Macht, den Sieg und
den Triumph rersinnbildlichenden Attribute, nam-
lich der Blitz, das Adlerzepter und der goldene
Kranz, auBerdem die Tunica palmata und die

40 Toga picta (s. d.). Suet. Aug. 94. Zu den E.
der Iuno gehorte der Pfau, zu denen der Minerva
die Eule. Preller Rom. Mythol. I* 222f. 109,
1. Friedlander bei Marquardt-Wissowa
Rom. St.-V. Ill 2 509. [Pollack.]

Eza (Josepli. ant. XII 429; var. 'A&\ 1 Makk.
IX 15 "ACwrog), Berg no'rdlich von Jerusalem.
Nicht identifiziert. [Benzinger.]

Ezakes CHCay.eg Hesych.), ein Volksstamm
__ des parthischen Reiches (naga rots IldQ&ois), der
lich angibt, das promunturium Drepanum, also 50 sich tatowierte. [Kiessling.]
jenes agyptischc Vorgebirge im Arabischen Meer- Ezara, Ort in Pisidien odcr Fhrygien, von
busen, das Ptolemaios IV 5. 14 (nach 'Aooiro?] dem nur das Ethnikon 'E'ZaQsvq iiberliefert ist

und K/.vatja und vor Mvo; oouog) als Agexavov
axoov anfiihrt; Detlefsen (ebd. 218) bezeichnet
es natiirlich als promunturium Indiae. Gegen
diese Verlegung der ganzen Lokalitat (s. noch
D e 1 1 e f s e n zu Lepte, Malichu, India, Scaeneos und
Sadanus) spricht auch der unbestreitbare Zusam-
menhang der PliniusstelLe. Der Name bezeichnet

auf einer Inschrift aus Gundani nordlich vom
Hoiran-Gol im phrygisch-pisidischeu Grenzgebiet.
Nach Ramsay Asia min. 411 ist es gleich Azara,

und der Namensahnlichkeit wegen in Azari-koi,

ostlich von Philomelion. zu suchen. [Ruge.]

Ezechias. 1) Nach Ps.-Hekataios ein Hohe-
priester der Juden, der durch die Liebenswurdig-

vulkanische Natur (s. u. a. Fabricius Ausg. 60 keit des Ptolemaios I. bewogen freiwillig nach
d. Periplus 138). Auf der Fahrt von den agypti- A gypten auswandert und dort eine Kolonie grundet,
schen Hafen (der von Iuba bezeichnete Seeweg Jos. c. Ap. I 187. In der Liste der Hohenprie-
ist derselbe wie der des Periplus) hielten sich die

Schiffe, wie jetzt noch die Dampfer (s. Sprenger
Die alte Geogr. Arabiens 12. 68), zuerst naher
an die afrikanische Kiiste, tod Ptolemais Theron
('AfciV saglr, 18° 15' Br.) an nahmen sie ihren
Ears sudGstlicb. gegen die arabische Kfl»te zu,

ster fehlt dieser Mann sonst. E. ist nor eine

Maske fur den Hohenpriester Onias, Simons des
Gerechten Sohn, der vor Antiochos Epiphanes
nach Agypten floh. Willrich Juden and Grie-
chen 31f. 80£ Wellhausen Israel, u. jadiscbe
Gescb.* 231. 246f.
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2) Ezechias, judischer Bandenftihrer, brand-

schatzt Syrien, wird von Herodes, als derselbe

noch Statthalter von Galilaea war, aufgegriffen

und hingerichtet. Wellhausen Israel, u. jiid.

Gesch.3 312 halt ihn wohl mit Kecbt fur einen

makkabaischen Freiheitskampfer. Joseph, ant. Iud.

XIV 159. 167; bell. Iud. I 204. II 56. Sein Sohn

war Judas der Galilaer.

3) Ezechias, Bruder des Hohenpriesters Ana-

nias, Hieht mit ihm vor den Aufstandischen in

den Palast Herodes I. und wird nachher mit ihm

dort getotet im J. 66 n. Chr., Jos. bell. Iud. II

429. 441. [Willrich.]

Ezechiel, ein Jude, der alttestamentliche Stoffe

zu griechisehen .Tragodien' verarheitete. Wir

wissen mir von diesem einen jfidischen Drama-

tiker, der merkwurdigsten Erscheinung unter den

judisch-hellenistischen Poeten, und miissen dahin-

gestellt sein lassen, ob er Vorlaufer und Nach-

folger hatte. E. hat jedenfalls mehr als ein

Drama gedichtet (Clem. Alex. Strom. I 23, 155

6 'E^exfyko? 6 z(bv "lovba'Cxwv TQaytodtwv
xonjTijg. Euseb. praep. ev. IX 28 'Efyxtrjlog 6

tcov z gay qjdtdjv ^oit]r^s). Bskannt durch eine

sranze "Rcihe von Fragmenten bei Clem. Alex.

und Eusebios aa. 00. ist nur die TragOdie

'Egayojyy, in der E. den Auszug der Juden aus

Agypten dargestellt hatte. Von einem Monolog

des' Moses, in dem er sein Lcben, zuletzt die

Flucht nach Midian erzahlt, bis zu einem Boten-

bericht, der die Auffindung der guten Lagerstatte

bei Elim mit 12 "Wasserquellen und 70 Palm-

bauraen verkundet, erkennen wir sechs umfang-

reichere Szenen, die sich ziemlich genau an die

biblische Erzahlung anschliefien. Die iambischen

Trimeter sind leidlich, die Sprache trocken pro-

saiseh. die Dramatisierung des Stofles, eigentlich

nur eiue Dialogisierung der Geschichtserzahlung,

ist sehr ahnlich gehandhabt wie in den biblischen

I)ramen des Mittelalters, den Mysterien und Pas-

sionsspielen, und hat im wesentlichen gewili die

gleichen Zwecke gehabt: die heiligen Geschicbteii

statt der profanen Stoffe dem Volke, wohl auch

den ,Heiden'. vorzufuhren. Darum ist eine Auf-

fuhrung dieser Stiicke durchaus nicht fur ausge-

schlossen zu halten. Die Zeit des E. lafit sich

nur dadurch bestimmen, daB Alexander Polyhi-

stor der Exzerptor war, dem Clemens und Euse-

bios folgen. Er wird ins 2. Jhdt. v. Chr. zu

setzen sein. Am besten ist E. behandelt und

10 am vollstandigsten ist die Literatur angegeben

bei Schurer Gesch. d. jiid. Volkes im Zeitalter

Jes. Chr. IIP 373ff. (vgl. Susemihl Gesch. d.

griech. Litt. in der Alexandrinerzeit II 653f.) ; vgl.

weiterhin die Erorterung iiber den Dichter, seine

Zcit und Sprache von K. Kuiper Mnemosyne

XXVIII (1900) 237ff. (dasselbe iibersctzt in der

Revue des etudes juives XLVI 1903 nr. 91 S. 48ff.

nr. 92 S. 16 Iff.). Gio. Battista Girardi^Di
un dramma Greco Giudaico nell

1

eta Alexandrina,

20Venezia 1902. K. Kuiper Ad Ezechielem pop-

tarn Iudaeum curae secundae, Rivista di Storia

antica VIII (1904) 62ff. Gcsondert herausge-

geben wurden die Fragmente des E. von Philippe

son E. des jiidischen Trauerspieldichters Auszug

aus Agypten* und Philo des Altera Jerusalem 1830,

und von Hiibner im Anhang m F. G. Wagners
Ausgabe der Fragmente des Euripides, Paris, Di-

dot,' p. VII—X und 1—7, zuletzt bei K. Kuiper
in der Mmnemosyne a. a. 0. [Diet-crick]

30 Ezeka {'E^xa Euseb. Onom. 206, 18 = Hieron.

ebd. 89, 22 Axeca), Ortsehaft Palastinas zwischen

Eleutheropolis (= Bet Dschibrin) und Aelia, s.

Azeka.
'

[Benzinger.]

Ezene s. Eusene.
Ezeon (Jeber s. Berenike Nr. 4,

Ezetium s. Azetium.
Ezoros {"E£ojQog), mit Karchedon zusammen

Grttnder von Karthago, 21 Jahre vor Ilions Fall,

Philist. frg. 50 aus Euseb. chron. canon, a. Abr.

40 801, II 50 SchOne, FHG I 190, wo Hieronymos

statt ah E-oro nur a Zoro hat. [Tftmpel.]
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Faba s. Bohne. Fabel. Literatur (aufier den Handbuchern)

:

Faba aegyptia s. Lotos. Fur die Gesamtauffassung mafigebend: E. Rohde
Fabaria s. Eur can a oben Bd. Ill S. 1061. Der Griechische Romany Leipzig 1900 und Uber
Fabaria portions, in Rom, nur erwahnt in griechische NoveUendichtcmg und ihien Zusam-

der Constantimschen Stadtbeschieibung unter reg. nienhang mit dem Orient, Verhdl. der 30. Philol.

Fabaris s. Farfarus. 10Me"ril Histoire de la fable Esopique (Poesies
Fabatius. Fabatia Luei filia Polio, Fabia inedites du moyen age, Paris 1840), ungeschickte

Domitia Gellwla, consularis femina, lampadi- Aufhaufung yoii Einzelnotizen. Aus der alteren
fcra, Patronin des M. Fabatius Domitius Pan- Literatur hervorzuheben Be'ntley Dissertatio de
cratius libertus et procurator, der ihr eine Statue fabulis Aesopi, 1699, jetzt am beqnemsten in den
setzte (CIL VIII 8993 = Dessau 1200 Taksebt, Prolegomena von FuriasAesopausgabeCXXXVII
Mauretania Caesaricnsis). Der Titel consularis und die ebenfalls heut noch wertvolle Disserta-
femina (= Gattin eines Consuls, s. o. Bd. IV tion von Grauert De Aesopo et fabulis Aeso-
S. 1138) findet sich in lateinischen Inschriften picis, Bonn 1825. O. Keller Untersuchungen iiber
noch bei Maria Aurel(ia) Violmtilla, die der die Geschichte der griechischen F., Jahrb. f.

ersten Halfte des 3. Jhdts. angchort (vgl. o. Bd. V 20 Philol. Suppl. IV 307—418, wertvoll namentlich
S. 1999 Nr. 33). Das offenbar priesterliche Amt als Materialsammlmig. Kellers Urteil ist in
einer lampadifera (= badovyog) bringt Momm- vielen Punkten borichtigt durch die zahlreichen
sen (CIL z. Inschr.) mit dem Knit von Eleusis Arbeiten, die O. Grusius seit seiner Dissertation
in Verbindung und erinnert hiefiir an die Be- De Babrii aetate, Leipz. Stud. II 1879, diesem
zeichnung der Fabia Aconia Paulina (Mitte des Gcbiet zugewandt hat. Auf Crusius beruht fast
4. Jhdts., s. o. Bd. Ill S. 17951) als sacrata ganz Rutherford The history of Greek fable,
apud EUusinam deo laceho, Cereri et Corae Kapitel II der Einleitung zu seiner Babriusaus-
(CIL VI 1780 = Dessau 1260). Fabatia war gabe, London 1883. Ungeziigelte Phantasien bei
vermutlich mit der Familie der Domitii verwandt, Jacobs History of the Aesopic fable, erster Band
die in derselben Gegend (im Gebiet des alten 30 einer Neuausgabe der altesten englischen Aesop-
Rusuccuru) ansassig waren und deren einem Cara- ttbersetzung (by William Caxton 1484), London
calla das StaatspfeTd verlieh (CIL VIII 20 707. 1889. Yorlaufiger Uberblick Hausrath Problem
20 708.; letztere Inschrift ist — wie jene der der Aesopischen F., Neue Jahrb. I (1898) 305ff.
Fabatia — von einem libertus cl procurator ge- Im einzelnen manches Bemerkenswerte bei Mich,
setzt). All dies sowie die Namensform Fabatius Marchiano L'origine della favola greca e i suoi
(vgl. Schulze Z. Gesch. lat. Eigennamen 484; rapporti con le favole orientali, Trani 1900 und
Fabaetus als Cognomen CIL VIII 9984. X 2001) in der Gegenschrift von Franc. Ribezzo Xuovi
liifJt darauf schliefien , daft Fabatia dem 3. oder studi sulla origine e la propagazione delle favole
4. Jhdt. n. Chr. angehOrte. [Groag.] indo-elleniche comunemente dette Esopiche, Xa-

FabatllS. 1) '() Kaioaaog diotxtjzrjg, also des 40 poli 1901.
Kaisers Augustus Finanzbeamter. wie es scheint Weiteres unter den einzelnen Abschnitten.
niedrigen Ranges, in Judiia am Hofe des KOnigs I. A. Name und Begriff. 1. Alvog. Die
Herodes. Dieser wollte seine Mitwirkung in An- altesten F. finden sich in ionischer Poesie unter
sprnch nehmen, um die iiber den Araber Syllaeus der Bezeichnung alvog, d. h. Gleichnisrede. Die
verhangte Geldstrafe einzutreiben, und veranlafite Stellen sind schon von den Grammatikern des
ihn durch ein reiches Geldgeschenk, daii er Syl- Altertums, so von Lukill von Tarrhae, gesammelt,
laeus' Bestechungsversuch zuriickwies. Als Syl- vgl. Amnion, de differ, ed. Amnion p. 9—11, seit-

laeus in Rom daruber klagte, dafi F. mehr die dero viel behandelt, vgl. Grauert 83—86. Cru-
Interessen seines Gunners Herodes als die des sins o. unter Alvog Bd. I S. 1029f. Wartens-
Kaisers wahre, enthullte F. den ihm von Syllaeus 50 leben Begriff der griechischen Chreia (Heidel-
verratenen Plan der Ermordung des Herodes, berg 1901)8-15. Alvog urofaBt sowohl das Gleich-
Joseph. bell. Iud. I 575f. (= Hegesipp. I 44. 8)

;

nis, ans dem sich die Tier F. und eine bestimmte
ant, Iud. XVII 55. Aus Rache lieB nun Syllaeus Art des Spriohworts entwickelt, wie das R&tsel
den F. umbringen, Joseph, ant. Iud. XVII 54. in sich und fQhrt in jene Anfange der Kultur
Die Zeit dieser Ereignisse wird darch die Nen- zurfick, wo der Seber bei indogermaniscben V«U
nung des Statthalters (C. Sentins) Saturninus ge- kern ebensowohl Orakeldeuter wie Ratsell5ser
nauer bestimmt: etwa 747 = 7 v. Chr. [Stein.] ist (Ohlert Ratsel u. Gesellscbaftrapiele der aiten

3) s. Calpurnius (Nr. 34), Rnbrius. Griechen, Berl. 1886, 4ff. Eibezzo 39ff. Cru-
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sius o. Bd. I S. 1029). Man kann an den ahn-

lich umfassenden Gebrauch von eooevnplum (W.

Hertz berg Begriff der F. usw., Einleitung zu

seiner Babriusubersetzung, Halle 1846, 89) und

von bispel im Mittelhochdeutschen erinnern. In

der speziellen Bedeutung als Tier-F. findet sich

alvog zuerst bei Hesiod im Kugegedicht an Per-

ses. Werke und Tage 202—211 (F. von I'qt^

xai anbdiv, Fab. Aesop. 9 Halm), vgl. Neubner «vD»r- &-- ™.^r r "' ^, o i n

Ipologi Graeci historia antiquissima, Leipziger 10 Qumtil. Vll, 19. Pifeaan. praeexerc p. ^lHalm.

Fabel ivuo

Hintergrund einer zusammenhangenden grofien

,Tiersage' entstanden seien, ist heute wohl auf-

gegeben (trotz Keller 313. Ludwich Einlei-

tung in die Batrachomachie 37, 103).

B. Die Fabel in der Poesie der Grie-

chen. Die Tatsache, dafl der erste alvog sich

in den Werken und Tagen findet, spiegelt sich

wieder in der Anekdote, dafi Hesiod der Lehrer

Aesops gewesen sei (Plut. sept. sap. conv. 158 B.

Dissertation, Koln 1887. Aus dieser Veiwendung

liaben die Rhetoren spater einseitig alvog als Ter>

minus technicus fur die F. abgeleitet (Crusius

a. a. O.).

2. Mv&og und Xoyog. Der gelaufigste Aus-

druck fur die F. bei den Dichtern ist [iv&og, zum

erstenmal so nachweisbar bei Aischylos Myrmi-

dones frg. 133 N. 2
: *QS' iozl fiv&cov r&v Ai-

gvaxixtiv TtXeog, von der F. vom Adler und dem

Sclbstverstandlich fehlt auch der Versuch nicht,

die Erfindung der F. Homer zuzuschreiben (Theo

prog. 3, Philostr. imag. I 3). Moglicherweise

spielen hier Reminiszensen an den Margites mit

herein oder an die Batrachomyomachie , deren

Verfasser Tierschwanke zu seiner Travestie der

Ilias benutzte. Der Homer, den wir kennen, hat

keine Tier-F., sondern nur Vergleiche mit der Tier-

welt (Grauert llf. Neubner 7f. Marchiano

Pfeil(Halm4). Dafi der Begriff auch das Marchen 20 450f.). Der Versuch von Marchiano Horn. 11.

mit umfafite, empfand der Scholiast zu Aristoph.

vesp. 1251 tuvdv; 5' aivov diatpsQsi t<p tov awov

ft/j 7T,Qog Tialdag aXXa TiQog avbgag xenon o&ai^tcai

f-tt) yjvxaycoyiav fiovov alka xal jzaQaivsoiv 8%£tv

th'«. Die Scheidung zwischen /.wftog und Xoyog^

geben die Rhetoren so: Theo prog. c. 3^ (jisqi

fivfl-ov) • iroogayoQevovoi 8e avxovg t&v f.tsv aa-

XatoSv ot noirjial fiaXXov atvovg ol Se fiv&ovg

'

ztXsovd^ovat 8k fmXiaxa ot xazaXoyddr}v ovyye-

VIII 247. XII 200—229. Aesch. Agam. 103 und

an andern Stellen aymbolische Beziehungen auf

vorarische Gottermythen zu finden und so erne

in Indicn und Hellas parallel laufende Entwick-

lung vom Myth os, der bildlichen Erzahlung von

GStterkampfen ohne lehrhafte Absicht, zur be-

wufit lehrhaften F. bin zu konstruieren, erscheint

mir verfehlt (iiber Ribezzos favola oosmogonica

s. u. unter IV). Anderseits ist das Bild von den

-oaworeg to loyovg Ml* >4 fivdovg xaXtiv, o&bv 30 zwei Fassern an der Turschwelle des Zeus spater

Xiyovoi xal tov Al'ocoitov Xoyoitotov. HXdrojy d£

sv rqi biaXoyq) to} ti£qI %pvyy)g (= Phaedon 60 B.

61 C) n$ }ih> fiv&ov, Jtfj de Uyov 6vOf£(i£ei xtX.

(Rhet. Gr. I 174 W.). Charakteristisch die Stelle

im Platons Gorgias 523 A dxovs Si} . . . fidXa

xaiov Xoyov or ov ftkv rjyijOEi fiv'O'OV . . eyd> bh

loyov. Bei der ersten Bezeichnung erhalt das

phantastisch Miirchenhafte , bei der andern das

rationelle Element den Nachdruck; vgl. Wy tten-

leicht iiberarbeitet in die F.-Sammlungen uber-

gegangen (dyadd xal xaxd Babr. 184. Halm 1).

Ansatze zu Apologen, das Wort in der weitesten

Bedeutung genommen, liegen also bei Homer vor,

mehr nicht.
.

Auch der Versach Marchian6s (456) bei

Hesiod Scutum 214f. die Vorstufe einer F. nach-

zuweisen, ist verfehlt.

Dagegen ist Archilochos, wie schon die alten
rationelle Element den Nachdruck; vgl. w ytten- uagtsgeu mi ai»«ii«», n"f"""™ ""

.

bach mid Stallbaum zu der Phaedonstelle. 40 Grammatiker erkannt haben (die !stellen bei

Grauert 86, 19. Keller 310, 1. Adyog findet

sich zuerst bei Herodot. I 141 dXisvg avXwv

(Halm 27} und dann weiter parallel mit fivdog,

das aber trotz der Theonstelle auch^ spaterhin

noch zu iiberwicgen scheint. Ebenso ist die Be-

zeichnung owdfcijs fiv&tov fiir Aesop die ge-

brauchlichere — s. u. — und in den Hss. der

Titel AtOOJTtOV flV&Ot.

3. 'AndXoyos ist als Bezeichnung fur F. in

griechischec Literatur nicht uberliefert, aber mit 50

Recht aus dem Lateinischen, wo es stehender

Ausdruck ist (vgl. namentlich auch Cic. de orat.

II Q&) auch fiir das Griechische crschlossen, vgl.

Crusius o. Bd. II S. 167ff Eine scharfe Defi-

nition des Inhalts lafit sich aus dem Gebrauch

der Antike von kcinem der drei Begriffe geben.

Marchen, F., Parabel, Allegoric, auf deren Schei-

dung Lessing (Abhandlungen iiber die F.) und

der ihm geistesverwandte Hertz berg viel Scharf-

sinn verwendet haben, sind bei den Griechen ur-

sprunglich nicht durch eigene Bezeichnung ge-

sondert worden. Vielmehr reiht sich unter wech-

selnden Namen hier die ganze stets wachsende

leichte Unterhaltungsliteratur von Marchen, F.
(

Witzwort, Paradoxon, Schwank und Novelle ein.

Von alien diesen Schfipfungen der Laune sind

Tiermarchen und Tier-F. die altesten, aber die

Grimmsche Anschauung, dafi die F. auf dem

Grauert 12), der Vater der , Aesopischen' Tier-F.;

voL die Ausfuhrungen von Crusius o. Bd. II

S* 500 (dort ist zu den bei Archilochos nachge-

wiesenen F. hinzuzufiigen frg. 39 Bgk. = oyfjxss

xal xigbixsg xal yewoyog Halm 392). Auch ihm

dient die F. meist zum Riistzeug im Kampfe,

wie dem Hesiod. Aber daneben erklingt hier

auch der voile Ton, das gemutvolle Eingehn aufs

Detail, das den Marchenerzabler kennzeichnet.

Es ist wichtig, hervorzuheben , dafi bei dem

ersten Schriftsteller, bei dem das Material es er-

laubt, die Auffassung des Autors mit einiger

Sicherheit zu beurteilen. poesievoll ausgefiihrte

Marchen, die jeglicher Tendenz ermangelu, neben

bewuBt lehrhaften F. stehen.

Von da an sind F. in der Lyrik haufig zu

finden, entweder als Selbstzweck behaglich aus-

gefuhrt oder in allgemein verstandenen Anspie-

lungen, wie bei Solon (11 Bgk.) v,ueW 6' dg fiev

sinn verwendet haben, sind bei den Griechen ur- 60 k'xaazog a/.coxexog lyysot patvzt, wo aer JcniUD-
- ^ -

E }g
~Q.j0r fr ^,, y t yr6uevov pXsxszs deutucn

genug auf die Lowenhohle hinweist.

Einiges aus dieser ersten Periode der F.-Dich-

tung sei hier zusammengestellt. Bei Semonides

von Amorgos sind frg. 8 und 9 Bgk. wohl sicher

einer F. (Reiher und Aal) entnommen, ebensowohl

auch 11 und 12 (Weihe). Fur die grofie Weiber-

satire sind F. die selbstverst&udliche Grundlage
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(Eibbeck Eh. Mus. XX 1865, 74—80). In dern
Skolion Bergk PLG III 648 = Halm 346, o<pts
xai xdgxivog, das ohne zureichenden Grund dem
Alkaios zugeschrieben wird, wirkt das Vorbild
des Archilochos weiter. Alkman (vgl. Crusius
Bd. I S. 1568. 1571) scheint nach Aelian. hist,
an. XII 3 Tier-F. erzahlt zu haben. Stesichoros
hat nachweislich mit grofler Kunst F. ausge-
fuhrt (Aristot. rhet. II 20. Aelian. hist. an.

var. hist. X 5. Himerius XIII 5 u. an andern
Stellen. Stob. serm. XLVIL Ieid. orig. I 39,
1, ebenao die dritte Aesopvita (p. 809 Ebh.) und
die Paroemiographen unter ftaXXor 6 &qv£. Als
Geburtsort wird Korvatov genannt bei Suidas
und bei Konstantin Porphyrogen. de them. I 4,
daneben 'A/lioqiov im Aesoproman (p. 227 Ebh.),
Sagdiijvdg heifit er in den Versen (des Kalli-
machos? Babr. ed. Crusius p. 210) bei Apollon.yvtt o" 15 i e nr*\ T i

—

\ VV r -
"J^""° - ^aui - ™. viusius p. ,;iui uei iipouon.

£«£ -\ 1\ r
g -

6
i?.

) --
Auc

iT
b^ r?

ykos 10 s°Ph - Iex * Homer
- P- 10

> 13 s
-
«£^ ™d bei Suidas.

iNach Ljdien weist auch erne der Aesopviten
{II p. 306 Ebb.). Als Thraber dagegen spricht
lhn Herakleides Ponticus (res publ. Sam. frg. 5,
FHG II 215, darnach das Scholion zu Aristoph!
av. 471) an, vielleicht als Schicksalsgenossen der
Rhodopis, mit der ihn schon Herodot (d. b. das
alte Volksbuch vom Aesop) zusammenstellt. Dazu
stiinmt wieder eine Notiz bei Suidas Evysirmv

, .. - . ,'
--___- _---...-..,-.-.. r— (Evysiajv alte Vermutung, vgl. Grauert 66.

stellen in den Wespen und die tibngen Anspie- 20 FHG II 16) dk MF,ami^uav6v eitiev.

fanden sich nach Aelian. hist. an. VI 51 Tierge-
schichten. Aus Timokreon berichtet Plutarch
Themist. 21 die F. vom dXc&mji- xoXovgog (Halm
46).

So ward die F. rasch vielfacb von Bichtern
ausgebildet, nachdem sie der landliche Sanger
von Askra aus der miindlichen Tradition der
Volkskreise aufgegriffen hatte. Wok-he Rollc sie

dort spielte, beweisen die bekannten Aristophanes-
stellen in den Wespen und die tibrigen Anspie-
lungen, die Keller 381, 91. 94. Crusius Ver-
bandl, der GOrlitzer Philologenvers. (1889) 33, 1.

Fried Ian der Sittengeschichte I& 468ff. zusam-
mengestellt haben.

Aus der weiteren Entwicklung sei nur noch
auf die eine wichtige Tatsache hingewiesen, dafi
sich namentlieh die ionische Prosaliteratur der
Tiermarchen annahm — daber die Rolle, die
Milet und der Maeander in alten Fabeln spielen

Die Fulle der Angaben beweist nur, daB
eine feste Tradition nicht vorhanden war. Das
Cberwiegen der Stimmen fur Pbrygien mag sich
daraus erklaren, dafi Pbrygien das Hauptcxport-
land ffir Sklaven war. Auffallig aber bleibt, daB
so viele Quellen die Heimat des F.-Dichters auBer-
halb Griechenlands suchen.

3. Zeit. Herakleides Ponticus setzt ihn in
die Zeit des Pherekydes von Syros (01. 59), Her-

(vgl. Scmon. frg. 9. Halm 30. 333b) — so auch 30 mippos bei Diog. Lacrt. I 72 in die 52/OIvm-
Hekataios, der als Quelle fur Herodot in Betracht
kommt (Diels Hermes XXII 422), vgl. Crusius
de Babrii aet 202 und Woehenschr. f. klass.
Phil. 1891, 625.

Nach griechiscber Gepflogenheit, i'iir jedes
Ding und jeden Brauch einen svQsvtjg bei der
Hand zu haben, ist seit altester Zeit mit der F.
ein Name unlOsbar verbunden, der des Aesop.

II. Ai sop os. 1. Name. Der Name ATooxtog

piade, Eusebios in die 51. Die Angabe bei Sui-
das ist rettungslos korrupt, dochenvahnterseinen
Anfenthalt am Hofe des Kroisos, folgt also der
Kombination, die ihn mit Solon und den sieben
Weisen gleichsctzt. Derselbo Ansatz liegt audi
der im dritten Jahr des Tiberius abgefafiten Tabelle
auf ciner der ilischen Bildertafelri CIG IV 6855 d
(IG XIV 1297). Jahn-Michaelis Bilderchro-
niken 77. A. S chafer ebd. 79, zu Grande, cup'

weist nach Phrygien und Mysien, wo der FluG40oS IleioioTQazos hvoawtvfozv tv 'AWjlvcus xai
und der Flufigott Aimjxog zu Hause sind, s. o.

Bd. I S. 1085. Auch die Kunstlerinschrift iles

Weihgeschenks von Sigeion "Ilaono; CIG I 8 er-

scheint verwandt, o. Bd. I S. 1087. Keller 375.
Der Name ist fruh als Eigenname angefochten
und als Appellativum — Aidioy> erkliirt worden.
Al'oomog euro tov al'{}(» , o sari Xauzixo, y.ai a.uo

rov wyy — Ai'&anp Eustath. ad Od. I p. 17,
ravrov yuo AToojjiog T<p Al&wxi der Verfasser

Ai'ooiJiog i>xo Aeltpoov xaTexgijitvio&r] r.i.rj ipoff

.

Unmittelbar voraus gcht dort '&<p* ov ol ooyoi
covo/Ltdo&-r]oar . . . Auch Phaedrus scheint diesen
Ansatz zu kennen I 2, 1—9.

4. Legende. Ausgangspunkt die Notiz bei
Herodot II134, als dessen Quelle vielleicht Eugeion
in Betracht kommt (s. o. unter 2). Er erwahnt den
Aesop nur gelegentlich, wie er bei seinen Erzah-
lungen von Sappho auf die Ehodopis zu sprechen

des Aesopromans I-ab. Bom. ed. Eberhard p. 228. 50 kommt, um derentwillen sich Sappho mit ihrem
Von den Neueren hat namentlich Welcker Aesop
eine F., Kl. Schr. II 229ff.. diese Deutung wieder
aufgenommen, gegen die Kell er 374f. begrfindetc
sprachliche Bedenkcn vorbringt (vgl. auch Fick
Griechische Personennamen 7).

2. Heimat. Fast immcr der Osten. Die ge-
wichtigsten Zeugen sprechen fur Samos, so nament-
lich die spateren Partien der Aesopromans, der
(s, u.) die altesten Uberlieferungen uber Aesop

Bruder iiberwarf bovh) bh i)v 'Iddfwvvg tov 'Ifyat-
CTorro/.iog, av^Qog 2attiov , avvdoaXog di AtooJn:ov
rov XoyoTioiov . xai yog ovrog 'Id&uovog syevsro, u)g

diedese t)j6e oy/_ r/xtaia. exei t? yhq noXXdxig xt]-

ovaoovroiv AEAtfoiv Zx. deo.-iooxtov , og fiovXotTO
xoivtjv Ttfg Aioaijiov yvyijg aveXio&ai, aXXog fisv

ovSsig E(pdvr}
7 'Idb^ovog dr. .-ratdo; TtaTg a/log

'IdSftGiv dveiXero. ovrcog xai AYowizog 'Idbitovog

b;h>£To. Hieraus ergibt sich 1. Aesop war Sklave
zum kern hat, Dort laBt ihn Herodot (II 134) 60 auf Samos, 2. die Priester in Delphi ermordeten
bei Iadmon Sklave sein, auch Aristoteles Rhet, ihn. 3. der Gott selbst nabm die Rache in to*
II 20 laBt ihn dort verweilen. Ebenso spricht
das EpigTamm des Agathias, Anthol. Planud.
332, auf die Aesopstatue des Lysipp ihn als
Samier an. Die Mehrzahl der Angaben jedoch
weist nach Phrygien : Phaedr. prol. HI 52; app.
11. Dio or. 32 p, 684. Lucian. Tera hist. U
18. Gell. n 29. Marim. Tjr. m 1. Aelian

ihn, 3. der Gott selbst nabm die Racbe in die
Hand.

Eine weitere innerlich zusammenhangende
Grnppe von Nachrichten — Herakleides Pont, res
publ. Sam. 5 (FHG II 215, 16) und res publ.
Magn, 2 (ebd. 219), die Scholien zu Aristoph.
ares 471; pax 129; vespae 1466—68. Doris von
Samos bei Antigon. rmrab. e. 132 — geht, wie
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das Scholion zu Aristoph. aves 471 xai 'Aqiozo-

reXqg ev %fj Sa^icav uioXizsiq. tbtovxa (ptjalv av-

rov fiv&ov t]v8oxtf.ii]xevat beweist, in letzter

Linie auf Aristoteles znriick. Sie geben einige

Details zum ersten Punkt — i}Xsv{hQ(Mhi vjio

"Tdf,iovog rov xa>q>ov (rov aotpov der Scholiast ZU

den Vogeln, vgl. Grauert 60 und Koraes zu

der Herakleidesstelle), iyevszo 6e notixov Edv&ov

Sov?.og Herakl. Pont, res publ. Sam. 5. Das wird

dann noch oft wiederholt, die Stellen — nicht 10

immer richtig zitiert — bei Marchiano 55—58.

Wicbtiger erscheint die Angabe uber den Anlafi

zum ZusammenatoiS mit den Delphern und die

Details des Mords. Nach den Scholien zu den

Wespen soil er die Delpher geschmaht haben,

weil sie nicht selbst arbeiteten, sondem von den

Opfergaben lebten. Aristophanes in den Wespen,

die Scholiasten und Herakleides res publ. Magn. 2

erzahlen dann, wie die Delpher ihm eine goldene

Scbale aus dem Tempelschatz zuschoben und ihn 20

da'nn wegen Tempelraubs teteten. Auch der dritte

Punkt, daU der Gott die Delpher hart strafte,

war in der Fassung, die Aristoteles kannte, ahn-

lich ausgefuhrt, wie bei Herodot. Denn auf Ari-

stoteles AsXyaiv TtoXiTsia geht auch das Sprich-

wort AioajJtEtov alfia Szti rotg bvoaszovixTOtg ZU-

riick (Aristot. frg. 487 Rose). Weitere Ausmalung

dieses Vorgangs bei Plutarch de sera numinis

vindicta 556, der sich (s. u.) im wesentlichen cng

an die alte Tradition zu halten scheint, dann — 30

aufier in kurzen Anspiehmgen bei Libanius apo-

logia Socratis (II p. 53. 54 Reiske) und de nlcisc.

Iul. nece (III p. 66 R.) — bei Himerius or. XIII

5. 6. Aesop kommt nach Plutarch im Auftrag

des Kroisos und soil nicht nur dem Gotte opfern,

sondern auch jedem Burger vier Minen schenken
;

OQyijg 6e zivog , <bg eotxs, xai 6ta<pogag Q-vrqJ

ysvoftsvqg TiQog xovc avzo&i, zi)v fih dvaiav i^orf-

ouzo, za Sk yQrjfiaz* dvijzEfiysv , wg ovx dl-iaiv

6vz(ov axpeXrj&f/vai xoiv avd^mnoiv. Daher die 40

Nachstellung und der Sturz vom hyampischen

Felsen, bei dessen Schilderung die Opferbrauche

der Thargelien die Vorlage bilden (Wernsdorf
zu Himerius a. a. O. Usener Stoff des griechi-

schen Epos 47. 48). Das Verhaltnis des Fabu-

listen zum Gotte scheint in der Legende immer

enger gestaltet worden zn sein, Himerius nennt

ihn xdroofpov xai bta tovto isqov tov *Ax6XX(0-

i-off, woraus Keller (365) falschlich ableitet, Aesop

habe in Delphi ein Priesteramt bekleidet. 50

Wann nun die Aesoplegcnde in den Sagen-

kreis von den sieben Weisen einmundete, ist mit

Sicherheit nicht zu ermittelu. v. Wilamowitz
(Herm. XXV 21 8i vermutct auf Grund von Plu-

tarch Solon 28, daft schon Ephoros diese Verbin-

dung kannte. Solon gegenubergestellt find en wir

den Fabulisten in des Alexis Komodie Ataoixog

Athen. X 431. Kock II 299. und zwar, da die

Szene offenkundig nicht in Athen ist, auch bier

wohl schon am Hofe des Kroisos. Die Eolle. die 60

Aesop in diesem Kreise spielte, ist leicht zu er-

kennen. Er trat 2u ihnen ,als der Schalk, dessen

Mutterwitz Uber die Schulweisheit triumph iert'

(v. Wilamowitz). Die wichtigste Quelle fur

die Rekonstmition des alten Volksbuchs, in dem
wir uns die Legende zur Zeit der Xoyoxotot nieder-

gelegt zu denken haben, ist Plutarchs Gastmahl

der sieben Weisen (v. Wilamowitz a. a. O.).

Die Eolle, die Aesop hier spielt, muB daher kurz

festgestellt werden. Er nimmt an dem Gastmahl

teil vjzo Kqoioov vscoozi TiQog ze IleQiavdQov xai

jiqog rov $eov slg AsXqpovg djzsozal^vog xai Tiaqf^v

s.jii bitpQov rivog %af.tai£,fiXov itaqa zov SoXoiva

xadrfpevog avto xara.xsifiy.voy . c. 4 (der Wortlaut

in Anlehnung an Plat. Phaedon. 89 B; vgl. Wr

yt-

t en bach z. d. St.). Ebenso wird die Ratsel-

erzahlerin Kleobulina, die in dieser Literatur

ofters mit Aesop in Parallele gesetzt wird, nicht

fur voll genommen und mufi zu FiiBen der Melissa

Platz nehmen. Aesop beteiligt sich ungezwungen

und witzig am Gesprach ofov iXeyxrwdg , doch

tut er nicht mit, wenn die Weisen ihre feierlichen

Sentenzen formuliercn. Gelegentlich wird er von

diesen kurz abgewieeen , iittatof.ua&eig ixp' };/«5v

c. 13. Eine Reihe seiner F. werden teils von

ihm selbst, teils von andern erwahnt, er wehrt

sich gegen dcren MiBachtung, c. 19, mid weiti

auch den Eatseln der Kleobulina Anerkennung

zu schaffen, c. 10. Zu Solon scheint er in einem

zartlichen Verhaltnis zu stehen, hyapwos ouv

amov zrjg X£<paAi]g d 26Xojv xai btapeibidoag

sItzsv c. 7 (die Fassung wieder nach dem Phaedon

89 B; vgl. Wyttenbach). Dagegen kann hi der

Bemerkung des Chilon c. 4 xai zvvt] ^adi'g xai

r^-ftig zov ypiovov (offenkundig korrupt; pudvov

Kaibel, vmo tov ij/ntovov v. Wilamowitz) ein

Spott liegen.

Spater ward die Zeichnung wesentlich ver-

grObert, vgl. Lukian. ver. hist. II 115 mvzo.) 6k

ooa nal ysXeoTOTtotip yodivzai, dann Himerius or.

XIII 5 Aioamog , ov fiij ozi rovg Xdyovg zivsg

dXV zjbri xai avxo to nQoocoitov xai xr)v <pwvt)v

yiXoiza xai %Xevt}v i}yr)VTO xzX.

Einem dritten Stadium der Legende geho'ren

wohl erst die Bericbte von der Wiedererstehung

Aesops vom Tode und von seinen Taten in einem

zweiten Leben an. Der Komikcr Platon (Kock
I 619) laBt einen beschworen, daB zwar sein

Korper tot sei ywyijv <V dvrjxuv djojieQ AlaoiTtov

bote (avfjxev sc. "Aib-^g Kock). Diese Parodie

Pythagoreischer Lehren wirkt dann weiter. Plu-

taTch Solon 6 berichtet xavza uh> ovv "Eoftisz.-tog

(der Kallimacheer, der auch nsgl zmv [i-nzd] oo-

<po~v schrieb Diog. Laert. I 42, FHG 111 38) lozo-

ouv cpr)Oi ndzatxov, og e'<paoxs ti}v Aiocottov

"yvfflv Syfiv, d. h. Pataikos gab sich als ,zweiter

Aesop' und suchte wohl sein beruhmtes Vorbild

zu iiberbieten [Pre Her Jahns Jahrbiicher VIII

178; bei Plutarch ein Schwank, der das Motiv

der ruckschreitenden Aufbellung eines entsetz-

lichen Unglucks gibt, die mit einem ganz unbe-

deutenden Detail anhebt, vgl. An. Griin Boten-

art, He bei Ein Wort gibt das andere [Tan-

del Neue Jahrb. VIII 1904. 601—607]).

Bei Ptolemaios Hephaistion (Phot, bibl cod.

252) wird dann daraus Aiooxiog uvatgtOslg i-xd

AeX.(f<ov dvE{tio>o£ Hal ovrF/ndyjjae zoig "EXXijai ev

OsgiioTivXaig. Vielleicht erhalt dadurch die kuriose

Notiz bei Suidas s. AToaxog einen Sinn eygaye

zd iv AeXqoTg avzoj ovufidvza h fitfiXwtg $'
Wenn schlieBlich in einem Mirnus alexandrini-

scher Zeit (Grenfell and Hunt Osyrh. Pap. Ill

47ff., jetzt am bequemsten Herondased. Crusius*

p. 110—116) ein redseliger, eigenwilliger (6 vm-
gijtpavos) Sklave Atoainog auftritt, so soil der

Name naturlich an den Fabulisten erinnern, aber
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das Material scheint mir nicht auszureichen, um
Crusius Vermutung (zu v. 117) zu begrunden:
loquiturne nanus {nine nomen ad fabellam Ro-
manemem referendum)?

Die Deutung der Legende, die ersichtlich in
Ionien zu Hause ist — auch bei Plutarch iin

Leben Solon s ist Aesop von auswarts, d. h. von
Samos, zu Kroisos berufen — ihre weitere Ver-
breitang aber erst seit der Verbindung mit den

Die Quellenanalyse dieses far die Beurteilung
der griecbischen Novelle und ihrer (5escb.icb.te

wichtigen Werks ist begonnen von Keller 361
—374. Rohde Griech. Roman* 394, 2. M. Ga-
ston Ilchester lectures etc., London 112—115.
Marchiano 51ff. Paul Marc Studien zur vergl.

Lit.-Gesch., Berlin 1902 II 393-411. Ill 52-53,
aber noch nicht zu klarem Ende gefuhrt. Der
Roman zerfallt ersichtlich in drei Teile. Der erste

delphischen Tempellegenden erhielt. ist dadurchlO(c. 1—18 West. = c. 1—22 Ebh.) erzahlt, wie
erschwert, dafi ursprunglich fremde Motive einge- -~ " *"'- ™i_. *. i

schaltet sind. Das Marchenmotiv vom goldenen
Becher, der ihm untergeschoben wird, um ihn des
Diebstahls zu verdachtigen (vgl. Joseph und seine

Bruder I Mos. 42), wird von Usener (Sintflut-

sagen 184: Stoff des griech. Epos 47) mit der
Entwendung der goldenen Schalen des Apoll durch
Pharmakos, der von Achilleus ertappt und ge-

sfcehiigt wird, FHG I 422, 33 (vgl. auch Cru-

in Samos der Sklave Aesop den ,Philosophen'

Xanthos, der an die Stelle der 7 Weisen bezw.
der delphischen Priester getreten ist, auf mannig-
fachc Weise beschamt und schliefilich seine Frei-

lassung erlangt. Der zweite (19—20 W. = 23
—32 E.) berichtet, wie der weise Aesop an den
HOfen von Babylon und Agypten durch Klugheit
und Zauberkraft die Konige und ihre Weisen iiber-

trifft. Der dritte (21 W. = 33 E.) berichtet das
sins in Roschers Myth. Lex. II 2833*) und weiter 20 Ende Aesops in Delphi. Abschnitt I und III
mit dem Raub des delphischen Dreifufies in Pa-
rallele gesetzt und dem Sagenkreis vom Eaub des

hinimlischen Schatzes zugewiesen. Ganz ohne Be-
weis denkt J acobs 38 an Beseitigung des Dema-
gogen (!) Aesop durch die delphische Priesterschaft

aus politischen Motiven. Der charakteristische

Zug ist offenbar der Gegensatz zwischen profes-

sioneller und volkstumlicher Weisheit, wobei der

Gott im Konflikt sich nachdrucklich auf die Seite

der letzteren stellt. Die erbitterte Rivalitat zwi- 30
schen Aesop und den Priestern und die mehr
freundschaftlichen Neckereien mit den 7 Weisen
sind ersichtlich Parallelen, von denen nur eine,

und zwar die erstere Fassung urspriinglich sein

kann.

5. Der Aesoproman. Dies alte Volksbuch des
6. Jhdts. (H, Wulf De fabellis cum collegii sep-

tem sapientium memoria coniunctis, Diss. phil.

Hal. XIII 213) ist in hellenistischer Zeit mit allerlei

gehen auf das alte Volksbuch zuriick, II, der die

orientalischen Abenteuer enthalt, die auf orien-

talischem Boden in der Achikarsage selbstandig

gestaltet sind, ist stark beeinflufit von Ps.-Kal-

listhenes. Aber auch hier wirken die alten grie-

chischen Novellen von den 7 Weisen nach; Aesop
spiclt z. B. genau die Eolle, die in Plutarchs

Gastmahl dem Bias zugewiesen ist, d. h. er ist

an die Stelle seiner alten Gegner getreten.

Invrieweit andererseits die alte griechische Le-

gende aus dem Eoman erganzt werden darf, be-

darf noch sehr der Untersuchung. Alles, was
Griechenland in langen Jahrhunderten an Witz
und Weisheit ersonnen hatte, ist hier auf Aesop
gehauft. Es finden sich im Roman Zuge aus

der Gdttersage, alte Miirchcn, Aesopische F. in

alter Gestalt und in Nachbildungen, Gnome n, die

aus dem Epos, der Komodie, der Spruchdichtung
stammen, ebenso Anekdoten und Wortwitze der

orientalischen ITberlieferungen zusammengearbeitet 40 verschiedenartigsten Provenienz. Der Grundstock
™-,q™ ™ A/„- ^ ?_..'.— _„.-. n ~ A

aker |g^ ^-g ^e wejtgehende Ubereinstimmung
z. B. auch in den Namen beweist, mit dem alten

Volksbuch identisch, und zwar haben die Byzan-
tiner, wie jetzt der Papyrus Golenischeflf beweist,

die Form, die dieses in alexandrinischer Zeit hatte,

nur nnwesentlich und meist nur durch Weglas-
sungen (Weil 19 = 119f.) verandert. Daher sei

hier einiges, namentlich aus dem Papyrus, mit
Reserve nachgetragen, was sich auf die Vorgange

worden im ftiog Atotojrov xov fivOojrotov, dem sog.

Aesoproman. Als Verfasser wild in den Hss.
— alle aus dem 14. Jhdt. — Maximum Plamides
genannt, eine Angabe, die, durch das gleichlau-

tende Urteil Bentleys (De fab. Acs. VIII) ge-

sttitzt, hente noch in modernen Handbiichern
wiederholt wird, aber jeder Begriindung entbehrt
(vgl. Hausrath Unters. znr tiberl. der iisop.

Fabeln, Jahrb. f. Philol. Suppl. XXI 263—265).
In Wirklichkeit hat Planudes den Roman ohne 50 in Delphi bezieht, die abweichend von der oben
.^j„ „;,_„„„ r/,^^4. „ ; Zl „„_^„_i.^ii..j..„

mitgeteilten Version geschildert werden. Aesop
kommt xsquojv xag Jioksig zfjg 'EkkdSog xai xrjv

iavrov ixideixvvftEvos ao<ptav auch nach Delphi,

wo ihn das von alien Seiten zusammenstrCmende
Volk wohl gern anhort, ihm aber nicht die ge-

biihrenden Ehren erweist, Daher verspottet er sie.

Das Papyrusblatt (nur zur Halfte erhalten, es

fehlen in jeder Zeile 25—28 Bnchstaben) hat hier

einen Satz mehr, der vielleicht eine Anspielung

jede eigene Zutat einer von ihm veranstalteten

Schulausgabe Aesopischer Fabeln vorangestellt,

die heute noch im Borbon. 118 II D 22 saec. XIV
vorliegt (vgl. Byz. Ztschr. X 91 ff.). Der Roman
existierte in verschiedenen Eezensionen. Eine
ziemlich ausfiihrliche gab Westermann Vita
Aesopi, Braunschweig 1845 heraus, eine im Detail
knapper gefafite Eberhard Fab. Roman. (1872)
22611*. JSeuerdings ist im Papyrus Golenischeff
ein Fragment einer dritten. noch ausftthrlicheren 60 auf dunkle Hautfarbe des Fabulisten enthalt. Mit
Fassnng hinzugekommen und von H. Weil (Revue
de phil. 1885, 19ff. = Etudes de lit. et rhythm.
Gr. 119ff.) teilweise herausgegeben worden, leider
mit zur Rekonstruktion des sehr lflckenhaften
Testes nicht genfigendem Apparat. Weil setzt

das Papyrusblatt ins 6. Jhdt., Th. Beinach Re-
voe des etudes juives XXXVHI (1899) 5, 3 halt
es, wohl mit Recht, ffir woaentlich alter.

aller Reserve erganze ich ol ds [oyh>i rfbeoiq avrov

axQothfiEvoi] to «ar' do^a? ovdbv avitp Jiaqetyov

[ti/j,?}s (ngayfia oder dijSkg Weil, der anf wei-

tere Herstellung verzichtet). 6 dk rfxAoae xa dy-
gia za %]otg av&ecoxotg oftoxe&fH* £«P*1 3tQog avzovc
oi [xopaxeg fetor a*i(*avzoQeg m de HOQtarJm av-

Sqcov, vgl. Halm 212 xogatrrj xai xoga^. Plat.

VII sap. conv. c. 7 (152 D) cw Se Sstrog el ttogd-
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xcov ETtaisiv xal xo\ot<3v , rfjg 6i dsov (po)vffg

ovx axQtfi&s ifrxoveis. Im folgenden vergleicht

er die Delpher mit einem auf dem Meer heran-

treibenden Holzklotz, der von fern gesehen sehr

grofiartig aussieht (daraus fab. 310 Halm), und

nennt sie wurdig ihrer Vorfahren, namlich der

von uberallher dem Apollon als Tempelsklaven

geweihten Kriegsgefangenen. Aus F'urcht, daft

entsprechend gesteigert. Starker mag ihr Anteil

an Teil II sein, in den Partien, wo Aesop an Klug-

heit mit Nektenabo wetteifert, wie Markolf mit

Salomo, und ein Magier ist wie Vergil im Volks-

buch, Partien, die erweislich erst in hellenisti-

scher Zeit entstanden sind. Aber auch dafiir,

dafi Aesop als verwachsenerZwerg von abschrecken-

der flaBlichkeit geschildert wurde, wie in I (vgl.

Aesop anderswo sich noch schlimmcr iiber sie die Eingangsworte und die Einfiihrung ins Haus

aufiere, beschliefien die Delpher, ihn zu beseitigen, 10 des Xanthos c, 5 W. = 8 E.), fehlen sichere Be-

greifeh aber zur List, damit nicht die anwesenden lege aus klassischer Zeit.

Fremden fur ihn Partei nehmen. Nach der Ver- 6. Bildnisse. Die angeblicheHaBlichkeit Aesops.

sion des Papyrus hilft sogar Apollon mit: ifiov-

).svgo.vt[o drsfaiv Sola, xai avrov tov 'AitoXXoijvog

ovvEQyovvTog avroig 6ia rtjv ax[i}iiav, on ficafAOV

6 Al'acoaog xafiidovoag rjatg fiovaatg ov xaM-
Sqvosv (xa&lSosvoev Pap.) avT(p. Die Ergiinzungen

Weils scheinen unabweislich, da schwer ersicht-

lich ist, wer sonst die Ehrung der Musen und ,.
^

die eigene Mifiachtung so veriibeln sollte. Doch 20 lobt wird, dafi er der heiteren Muse des Samiers

Als Vertreter volkstumlicher Weisheit. erhalt Aesop

dann auch Statueu ge setzt gleich den 7 Weisen,

vermutlich meist in Hermenform wie diese (bei

Phaedr. II epil. ist natiirlich mit dem Gudianus

ingenio zu lesen statt ingentem). Ein Bildwerk

des Lvsipp ist bezeugt durch das Epigramm des

Agathias Anth. Plan. 322, wo der Kunstler ge-

scheint Apollons Mithilfe nur darin bestanden zn

haben, dafi er gestattet, daft die goldene Schale

dem Tempelschatz entnommen und in das Ge-

pack von Aesops Sklaven geschoben wird, als

dieser vor den Toren der Stadt schlaft. Unmittel-

bar vor dem Ende wird Aesop im Roman weich

gestimmt, in mannigfachen Fabeln beklagt er sein

unverdientes Los : Halm 109 ,Witwe von Ephesus',

kaum hier wurzelecht (aus ,Aesop' zitiert, jedoch

vor dem finsteren Ernst der 7 Weisen den Vor-

zug gegeben habe. Mit dieser Lysippischen Statue

bringt man vielfach das Kabinettsttick der Villa

Albani in Verbindung (Springer- Michael is

Kunstgesch. d. Altertums^ 334—335. Helbig
Fiihrer II 25. Friederichs-Woltcrs Gipsab-

gusse nr. 1324. Bernoulli Griech. Ikonogr. I

54_56, 214, Furtwangler bei Christ Griech.

Lit.-Gesch.4 985, dazu Tafel II). Diese Deutung

nach Athen verlegt in dem vulgargriechischen 30 geht von der Voraussetzung aus, dafi Aesop ein

Weiberspiegel des Collegio Greco in Rom [16.
«——*-«»>.• 7™«.» TOO r i^^=» TW^Un™ ATif.

Jhdt.] Krumbacher S.-Ber. Akad. Munch. 1905,

335ff. v. 377 keyst Sk xai 6 Alaomog dm fuav

yvvalxa sk r?)v Afirjvav xxk.). Halm 65 (ivdQOiJiog

y.al xixnl, wo die Beziehung auf Aesop auch nicht

urspriinglich crscheint. Korais 345 natiqQ xai &v-

ydxrjQ, wozu firjTyy xai ftvyartjo in der Wester-
mann schen Fassung und im Papyrus ein noch ob-

szOneres Seitenstiick liefert, und schliefilich, allein

verwachsener Zwerg war. Diese Darstellung ent-

stammt aber, soviel wir bis heute wissen, erst

dem Aesoproman, wo die charakteristischen Worte

.... dvgftdeozaxa xcov ek* avrov naviwv dv&gdi'

stow aiysv . xai ya() (f>o!;bg rjv, oi/j.6g xijv Qiva, oi-

fiog tov Toayji?>ov, aQO%eikog, fiekag — &&sv xai xov

ovofxaxog hvyj ' xavxov ydg Atoamog r(p Aidiom—
jtooydozoip, fikataog xai xvtpog, xdya xai xbv 'Oftrj-

qmqv Oeoaixnv (der ist also die VorlagelJ xfj

der Stimmung und Situation entsprechend, Halm 40 alaygoxrjzi xov eldovg vjieofiakkofievog doch stark

3 dyooTxog xai ovdoia: yswoydg isr' ayqov yeyqoa- denEindnickbyzantinischer Ubertreibungmachen,

xSog^xai undmore dg xdkw Eige'/Mmv xxL und obgleich Marc wohl mit Recht als Grundlage ein

am Schlusse: S Zcv. ri as rfiixnoa on ovrmg

xaod koyov d.7i6klvfiai xai xavxa ovy vrp mitow

erxi/icor ovfr vcp fjfiwvoiv yevvai&v olIa i'.t
1

ova-

Qtcor svTF.hazdTojr (Vorbild wohl die Klage Achills,

der befurchtet, im Schlamme der empOrtcn Flusse

ersticken zu mtissen, II. XXI 281).

Der Schluli beweist ebenso, wie die oben er-

literarisches Port-rat in Steckbrieffonn annimmt,

wie sie in hellenistischer Zeit in der Form asyndeti-

schcr Aneinanderreihung der Charakteristika be-

licbt waren (J. Ftirst Philol. LXVII [1902] 376ft.}.

Nur zu dem folgenden xo ok 6i] xdvzcov h> avxqj

yeifltarov fji> xb fioabvylaiooov xai to T^g rjtavfjg

aorjf.ior xe xai dSidQ^axov konnen wir die oben

wahnten Entlehnungen aus bekannter Literatur, 50 S. 1710 schon zitiert* Stelle aus Plutarchs Gast-

wie haufig das beliebte A'olksbuch flberarbeitet mahl xai xvrrj (IgaSvs anfuhren, man beachte

aber, was daraus geworden ist! Ebenso kann

auch der Eingang nur eine Vergroberung der

ebenfalls oben angefiihrten Himeriusstelle (bezw.

eines Passus im alten Volksbuch, auf den des

Himerius Worte zuriickgehen) sein, dafi bei Aesop

worden ist. Auffallig ist aufier der koniventen

Haltung Apollons der Umstand, dafi mit keinem

Worte des Kroisos als des machtigen Beschiitzers

des Fabulisten Erwahnung getan wird. Es gab

also wohl eine Version, die ganz ohne den Lyder-

konig auskam.

Leider sind im Papyrus Golenischeff nur die

letzten Partien des Romans erhalten. Aber die

— wie bei jedem guten Erzahier von yskola —
nicht nur die Erziihlungen, sondern auch Antlitz

und Stimme zum Lachen reizten. Denn es giebt

wortliche t'bereinstimmung mit den Hss. erweist, 60 doch zu denken. dafi Phaedrus, der nach seiner
'

""
m "^ T" ™ Art diesen Zug vortrefflich zu rnorahschen Be-

trachtungen hatte verwenden kflnnen — vgl. z. B.

Ill 8 soror et frater — , nie von der Hafilichkeit

Aesops spricht. Auch Philostrat, der I 3 ein Ge-

malde schildert, das Aesop inmitten seiner Freunde

aus der Tierwelt darstellt, erwahnt nichts von

der MiBgestalt, an der kaum vorbeizukommen

war, wenn die Tradition allgemein feststand (vgl.

dafi der Anteil der Byzantiner an Teil III und
damit vermutlich auch an Teil I des Romans nur

gering ist. Sie haben das altgriechische Volks-

buch vom klugen Knecht Aesop — mit Till Eulen-

spiegel vergleicht ihn zuerst Reiske Brief an

Lessing, nr. 433- der Ausgabe von R. Forster
Abh. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1897 — nur uber-

arbeitet und seine derbe Komik ihrem Geschmack
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das 10. Kapitel yon Bentleys Dissert, de fab.

Aesopi, Aes. ed. Furia CXLIX— CLI). So wird
also auch das Bildwerk dea Lysipp ein Ideal-

portrat gegeben haben, ebenso wie sein Bild der
Dichterin Praxilla. Vielleicht ist ein Nachhall
von ihm noch in einem der vieleti noch nicht mit
Sicherheit besthnmten Dichter- und Philosophen-
kspfe exhalten. Die Figur der Villa Albani aber,

die Furtw angler a. a. 0. als Portriit einer

Person aus Antoninischer Zeit anspricht, ist mitlOschah.

denken wie bei Thersites (Usener Stoff des Epos
61—63), man darf vielleicht auch darauf ver-

weisen, daB ,schon die alteste Volksphantasie sich

den witzigen und satirischen Erzahler als bucklig
und verwachsen vorstellt* (Dieterich Pulcinella

37). Aber gerade die Geschichte des Aesoptypus
— den Dieterich mit richtigem Urteil in seiner
Liste nicht mit auffuhrt — beweist, dafi das
nicht imraer und nicht stets von vornherein ge-

Burckhardt (Cicerone I s 152) als der ,konzen-

trierte Idealtypus eines geistreichen Buckligen'

aufzufassen. Ganz eigenartig ist der um die Lippen
gelagcrte schmerzhafte Zug, der jeden Gedanken
an cine Karikatur ausschliefit, Angeblich den-

selben Kopf auf durchaus normalem KOrper tragt

eine jetzt mizugangliche Statuette im Kasino des

Pirro Ligorio im "Vatican (Em. Braun Mon. d.

Inst, III tav. XIV 1; Annali 1889, 94; Abgufi im

Hier moge ein Verzeichnis der Darstellung
von Fabeha auf Gemalden, Beliefs usw. einge-
schoben werden, die meist ebenso zweifelhafter

Natur sind. Crusius De Babrii aetate 203, 3
und Philol. XI,VII 185 stellt folgende zusammen:
Schildkrote, die vom Adler fliegen lernen mdchte
(Halm 419) auf trummerhaftem Belief (Arch.

Ztg. XXXIII 1876, 18), Wettlauf zwischen Hase und
Igel auf Vasenbildern, Ann. d. Inst. 1838 tav. 4

Bonner Kunstmuseum Kekule nr. 511, vgl. Ber- 20 und Gerhard Auserles. Vasenbilder Taf. 317,
noulli 56. 214).

Ganz im unklaren sind wir iiber die Aesop-
statue, die Aristodemos nach Tatian. c. Grace.

55 geschaffen haben soil; vgl. oben Bd. II S. 929
Aristodemos Nr. 35.

Von Werken der Kleinkunst hat zuerst 0.

Jahn (Arch. Beitr. 434 und Taf. XII 2) das Bild

einer Vase des Museo Gregoriano auf Aesop ge-

deutet. ,Auf einem Stein sitzt ein Mann ganz

kranker Lowe, Hirsch und Fuchs (?) (Halm 243)
auf einem pompeianischen Wandgemalde (Helbig
Wandgem. nr. 1584). Schwank vom Esel und
Eseltreiber (Halm 335) ,

priignant zusammenge-
faiit in dem Spruchvers vlxa, xaxr/v yap vtxtjv

viholq auf einem Wandgemalde, Antichita di Her-
colaneo tab. XLVIII. Wolf als Pfliiger (Halm
70) auf einer athenischen Stele bei Pervanoglu
Grabst. der alt. Griech. 33. Sehr zweifelhaft da-

in seinen Mantel gehtillt, aus dem ein Krfickstab (?) 30 gcgen ist die Beziehung eines Wandgemaides im
hervorragt ; er tragt auf einem kleinen Korper
einen ungeheuren Kopf mit krummer Nase, spitzem

Zwickelbart. Aufmerksam und, wie es scheint,

lachelnd, hurt er einem Fuchs zu, der ihm gegen-

uber mit untergeschlagenem Schwanz auf einem
Stein sitzt und im Gespraeh die Pfote aufhebt.'

DaB hier eine Karikatur vorliegt, die aber, wie

bei den Pygmiien, allcin durch das Mifiverhaltnis

von Kopf und Korper erreicht wird, ist klar. Aber

Kolum barium der Villa Pamphili auf die Fabel
vom Pferd und Esel (Halm 177), vgl. 0. Jahn
Abh. Akad. Munch. VIII 272 Taf. II 4. Eine
Darstellung des dvijQ xaxojrQdyfiwv, der den Apol-

lon uberlisten wollte (Halm 55), erkennt Crusius
Festschrift fur Ovcrbcck 102ff. in einem Vasen-

bild aus Apulien (Heydemann Vas. Neap. 2846.

Overbeck Gal. her. Bildwerke II 3 p. 46.

Schreiber Bilderatlas V 12) und auf einer Ton-

zu der Schilderung im Roman pafit auch diese401ampe von Castelvetrano (Not. d. scavi 1885, 272).

Figur nicht, und sie Aesop zu nenncn, bloB weil

der Fuchs der Lieblingsheld des Fabulisten ist,

ist nicht iiberzeugend. Mir scheint eine Genre-

szene vorzuliegen: schon frisierter Stutzer, den
der kluge Fuchs verlacht?

Die Heranziehung einer Reliefbuste auf einer

Tonlampe durch Em. Braun a. a. 0. scheint

ebenso unhaltbar, wie die eines Negerkopfs auf

delphischen Silbermunzen des 5. Jhdts. (Catalogue

Die Vermutung von Furtwangler Berl. Vasen-

katalog 784 (danach Frank el Antike Denkmaler
I Taf. 8, 2), dah auf einem korinthischen Pinax des

Berliner Antiquariums die Fabel vom Raben mit

dem Kitse und dem Fuchs (Halm 204) dargestellt

sei. hat sich als irrig erwiesen (Pern ice Archaol.

Jahrb. XII [1897] 33—35). Unbestreitbar ist da-

gegen auf einem romischen Grabstein aus der

Gegend von Florenz die F. vom Fuchs und Storch

Greek coins Brit. Mus., Central Greece 25, 6ff. 50 (Halm 34) dargestellt (Bormann und Benndorf
Taf. IV off.).

Wenn nun die Figur des buckligen Aesop erst

auf Ubertreibungen des ausgehenden Altertums
beruht, erscheint die Frage. wie diese Vorstel-

lung entstanden sei, weniger wichtig. Man hat
an die Parallele zu Sokrates erinnert, die sicher-

lich zum Teil mitwirkte (Grauert 37), an ein

Symbolisieren der .aulierlich oft schmucklosen,

fast abstolienden, innerlich aber um so wert-

volleren und tiefsinnigeren Fabel 1 (Keller 364), 60
an ein Herausspinnen aus einer verkehrten Ety-
mologie (aioxgos - toy Butherford XXXVI
Anm.), an eine Obertragung des Phlyakenkostums
auf Aesop als eine parallele Personifikation des

Volksbuniors (Thiele Anfange der griech. Ko-
modie, Neue Jahrb. V [1902] 4161 — alles weDig
wahrscheinlicb. Man kann an Ubertragung der

Kruppelgestalt von den tpaQftcueol der Thargelien

Osterr. Jahresh. I 1902, Iff.). Die Verwendung
der bekannten F. auf dem Grabstein ist naturlich

rein dekorativer Natur, entsprechend den aufandern

Grabsteinen dargestellten Rankcn mit Vegeln,

Kaninchen usw., und die VermutungenBormanns
iiber ein gespanntes Verhaltnis der einst unter

ihm schlummemden Brtider Asper und Mansuetus
sind freie Erdichtungen (W. B e c h e r Neue Jahrb.

XI 1905, 74).

7. Die moderne Kritik. Die PersOnlichkeit

Aesops. Den Glauben an eine persOnliche Exi-

stenz Aesops scheint zuerst Luther erschuttert

zu haben, der in ganz richtiger Beurteilung dea

Materials — freilich verateht er, wie das ganze

Mittelalter, unter ,Aesop' denBomulufi, diemannig-

fach erweiterte Prosaparaphraae des Phaedrus (3.

d.) — schreibt: td«s man's aber dem Esopo zu-

sehreibet, ist meines Erachtens ein geticht und
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vielleicht kein Mensch auf Erden Esopus gebeiBen, weise waren wohl die Ratsel der Kleobulina, die

sondern ich halte, es sey etwo durch viel weiser in der Literatur stets eng an Aesop herangeriickt

Leute zutun mit der Zeit Stuck nach Stuck zu wird, zuerst auch in einem solchen Volksbuch

Haufen bracht und endlich etwa durch einen ge- vorgetragen (Crusius Philol. LV 3). Anderer-

lerten in solche Ordnung gestellet* usw. (Etliche seits trug man kein Bedenken, auch Erzahlungen

Fabeln aus Esopo verdeutscht usw. 1530). und Spruche heruberzunehmen , die friiher unter

Zum Symbol verfliichtigte den Aesop zuerst andern Namen umgelaufen waren (du Meril 40).

Vico Scienze nuove I 8 (S. 268—270 der trber- Und da das Volksbuch ebenso SprichwOrter und
setzung von Weber, 1822), der in ihm den Be- Anekdoten aufgriff, wie F. und Ratsel, beginnt

prasentanten des antiken Demos tsieht, der der 10 Aesop auch auf diesen Gebieten dicselbe Bolle zu

Sklave des ,Herrn ( war, dahcr auch die angeb- spielen, wie in der F.

liche Mifigestalt. Die Deutungsversuche der Folge- II. Die ,Aesopische ( Fabel. So wird man
zeit bei Marchiand c. IV, Wissenschaftliche gut tun, die Personlichkeit des Aesop preiszugeben

Begriindung gab dem Zweifel Welcker El. Schr. und ihn als den Trager alter Spruch- und F.-

1228—261, die richtige Lo'sung deutete Crusius Dichtung aufzufassen. Dazu stimmt auch, dali

in gelegentlichen Bemerkungen an, deren knappe bereits in den altesten Aesopika nicht nur der

Fassung dadurch erklart wird, daB er an dieser Typus der Tier-F. vertreten ist, den die Spateren

Stelle den Nachweis ausfiihrlich zu erbringen allein als aesopisch empfanden. So erwahnt
dachte. Aristoph. aves 650: oga vvv <hg iv Aiooijzov ko-

Auszugehen ist von der Beobachtung, die schon 20 yoig ioilv leyofisvov drj *t * jtjv 61(xm,zyr aig tplav-

Lessing gemacht hat (Abhandl. ii. d. Fabel I, gcog ixotvoyv^aev aszop note, d. h. eine Erzahluug

.. Werke V 359 Lachm.), dafi die F. Aesops ur- (Halm 5), die durchaus als Miirchen anzusprechen

spriinglieh an ein Erlebnis ihres Autors gekniipft ist, eine pocsievolle Erfindung, hervorgegangen
erscheinen. Aristoph, Wespen 1446ff. Aioconov aus der den IndogermaDen in besonderem Maiie

01 AeXqpol tiot . . . tptaXrjv mfluwvro aUyat xov eigenen Freude an der Heimlichkeit der Tierwelt

$£ov. 6 iV i'Xt&v ainotq d>g 6 xdvdafjog jiots xzX. (vgl. Jakob Grimm Einleitung zu Reinhart

(Halm 7). Dieselbe Verbindung von F. und Er- Fuchs Kap. 1). Zur gleichen Gattung gehort die

lebnis ja noch im Aesoproman c. 33 (s. 0.). Erziihlung vom Fuchs vor der LOwenhehle (Halm
Ebenso leitet Aristoteles Rhet. II 20 die Erzah- 246), die im grOfteren Alkibiades (123 A) dem
lung vom Fuchs mit den Hundslausen ein Aicw- 30 Aesop zugeschrieben wird. Solche rein marchen-
rrog ev Zafity dtffWjyoQfov

}
xotvoftivov Sr)payaiyov hafte Stucke fanden ihr dankbares Publikum bis

tteqI ftavdrov e<py ml. (Halm 36). Auch in den in spate Zeit, das beweisen beiBabrius die Szcnen
hsl. flberlieferten Acsop-F. findet sich gelegentlich aus des LOwen Haushalt nr. 95. 97. 106, von deuen

diese Verbindung: Aiooy^og store 6 XoyoTtowg sxoXtjv die letzte ganz mit Unrecht von Rutherford
ayoiv Etg vavnrjyiov nigr/y-ftr] xrl. (Halm 19). Noch athetiert wird. Zur F, wird das Marchen durch

Phaedrus lafit j a den Aesop durchgehend an einen bewuBtes Betonen des lehrhaften Zugs, der un-

konkreten Fall ankniipfen, vgl. I 2. 6. II 3. Ill bewufit schon in vielen der alten Tiergeschichten

3. 5. 14. 19 (= Aesoproman p. 260 Ebh.). IV enthalten ist, so z. B. in der von Arist. pax 128
5. 17; app, 7. 10. 11. 15, 18. Das ist auch als aesopisch angefuhrten Erziihlung vom Adler
wie oben gezeigt die Technik des Aesopromans, 40 und Mistkafer (Halm 7), die auf der Grenze
der hierin dem alten Volksbuch, dem Nieder- zwischen March en und F. steht. Rein lehrhafte F,

schlag der Aesoplegende , folgte. Nimmt man sind die von Plutarch dem Aesop zugeschriebenen

noch die Stellen hinzu, an denen bei Schrift- Erzahlungen atlovgos xai 6qvi§es (Halm 16) und
^tellem seit Herodot auf die populare Weisheit y.vveg kif.w>zxovaai (Halm 218) und andere. Ganz
Aesops hingewiesen wird — das Material einst- verschieden davon sind wieder einige durch Ari-

weilen in den Prolegomena der alteren Aesop- stophanes und Aristoteles fiir Aesop gesicherte

ausgaben von Hudson, Hauptmann, Heu- Nummeni. So ist xoQvda?.6s ddxxwv xov tavxoc

singer — , so erscheint es alierdings sehr wahr- xaxspa Aristoph. aves 471—475 (Halm 211) eine

scheinlich, da 6 die F. Aesops zuerst im Rahmen aitiologische Legende, auf die im Kapitel von der

einer Lebensbeschreibung Aesops in Umlauf ge- 50 Heimat der F. noch zuruckzukommen sein wird.

setzt wurden. Das alte Volksbuch von Aesop, Ahnliche rnythologische Spielereien enthalten zwei

die Grundlage des Aesopromans, war auch die bei Aristoteles erwahnte {.ivOot Aloomov. Der
erste F.-Sammlung. Die Anlage ist ahnlicli zu eine (Arist. meteor. II 3. Halm 19) laBt Aesop
denken, wie im dyojv '0/.it}oov xal 'HotoSov, so sich mit den Schiffsbaumeistem herumnecken, dali

dafj also die Tendenz die war, den Volksmann das Meer, das urspriinglich die ganze Erde be-

im Widerspiel mit Gegnern durch allerlei F. seine deckt babe, zu ihrein Schaden schlieBlich ganz
Uberlegenheit erweisen zu lassen (Crusius 0. verschwinden kOnne. Die Anwendung erinnert

Bd. V S. 2272). bier an die des niVo,- im Riigegedicht bei Hesiod
In den Rahmen dieses Volksbuchs wurden alle undArchilochos. Der andere Mythus (Arist. de part,

alten Aesopika aufgenommen und all die nenen, 60 anim. Ill 54. Halm 155, auch bei Lncian vera
die man auf seinen Namen hinzuerfand, vgl. die historia II 3 und Hermotimus 20 zitiert) zeigt

bekannte Phaedrusstelle im Prolog zu V Aesopi Momus als kritischen Beurteiler der Geschenke,
n&men si&ubi interposuero, dann den Prol. zu die Zeus, Athene und Prometheus den Menschen
H 6— 11. IV 21. Auch das unter dem Namen machen, und enthalt eine Reihe witeiger Bemer-
Aesops gehende Gedicht der Anthologie X 123 kungen. So sind schon unter den gut bezeugten
kann ursprunglich im Volksbuch seinen Platz ge- Aesopika auch Anekdoten vertreten. Dazu stimmt,
habt haben (Crusius Philol. LII 202—204), dafi Aristophanes in den Wespen 566 in einem
ebenso die siagoifiiai Atacojtov. Ganz ahnlicher- Atem mit den pLvftot auch die yeXota Afocbxov
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nennt, der selbst bei Suidas Xoymv xal ojioxqi- Phaedon 60 B von Aesop den Wechsel von Lust
ptdtoiv evQSTrjq genannt wird. und Unlust in einem fiv&og ausgefuhrt sehen

III. Sonstige Fabelgattungen. Aoyoi mOehfce, leicht zur Allegoric ausgesponnen denken
Aifivoxixol (AtfivoTivot), 2v($aoixixol

t
Kaoixoi, Ki~ kann.

Xtxsg xal Kvjiqioi, Avbtxot (<Povyixoi), Alyvtixtoi, Dieses iiberaus durftige Material ist nun will-

2txekixoL Von Anfang an stehen neben den kiirlich erweitert worden, indem man alles, was
uv-&oi oder Xoyoi AIocojisioi eine Reihe von andern, irgendwie nach Libyen, Kyrenaika , Africa zu
deren Namen von den Mannern oder Volksstam- deuten schien — die Aifivaoa ysQavog, ozoov&dg
men genommen sind, denen ihre Erfindung zu- Alfivooa bei Babr, 65, 1 und 206, die Tierge-
geschrieben wird — cltto xwv svq6vxg>v Hermog. 10 stalten der Arkesilaosvase (Keller 357f.) usw.
Eh. Gr. I 10 W., TiQos zovg tvoovxag pexafelg xa — auf libysche F. bezog, So ist die Theorie vom
ovonara Aphthon. Rh. Gr. I 59 W. ,libyschen' oder ,libystinischen' F.-Buch als einer

1. A6yoi Atfivtrnxol {Aipvxoi, Aipvarlvot). Hauptquelle unsrer Aesopika entstanden, auf das

Altestes Zeugnis Aischylos Myrmidonen (139 N.) Keller 355—359 Jacobs 121ff. Ribezzo94ff.

<SS' zozl Xoyoyv row Aifivouxcdr xXsog, die F. die disparatesten F. ohne jeden zwingenden Be-

(Halm 4) vom Adler, der sieht, dafi der Todes- weis zuriickfiihren. Anderseits hat auch der Titel

pfeil mit Adlerfedem beschwingt ist. Dann Ari- t**®ot Kvfitooov (oder Kvfiioaov) seit langem zu

stoteles Rhet. II 20, wo als Unterarten der naoa- den gewagtesten Kombinationen herhalten mftssen.

deiyfia™ angefuhrt werden 1) naeapoXai, 2) Myoi Im Anschluft an Hitzig Kommentar zu den

Aiodxeiot xal Aifivxoi (offenbar gleichhedeutend 20 SpruchenSalom os, Zurich 1858, S. XVI, der die pv&ot

mit Atpwmxol und Atflvoitvot, Keller 355). Ato&xov = mishle Esob setzte und in diesen erne

Wciter an den verschiedensten Stellen erwahnt, angeblich I KOn. 5, 13 dem Salomo zugeschnebene

so Diod. XIX 25. Paus. I 14. Dio Chrysost. V 1 ura]teF.-Sammlungsah(,erredetevondenBaumen,

(188 E.). Theo de musica 18. Hesvch. s. Ai^vxol von den Zedern zu Libanon, bis an den Ysop

Xoyoi. Suid. s. -cavti, ohne daB ein Unterschied [^ITSt] , der aus der Wand wachst'), wies E. L.

von den Aesopika hervortrate. Nur Himerius XX Roth'Heidelb. Jahrb. 1860, 55 auf cine Talmud-

p. 718 loyov 6e vfitv ov Aifivxov uva fj Alyvx- stelle (Succa 28 a) hin und sah in dem dort erwahn-

xiov cUA
1

sk fit.Gov zcjjv maw <pQvywr , ojiov xal ten mishle Kobsim (oder Kubesim)des Rabbi locha-

xb jtqcotov 6 f.tv-&og syevsro, ev avxoig evgcbv xoig nan ben Saccai (1. Jhdt. n. Chr.) die Vorlage der

AiocoxEiotg a&vQfiaoiv eMXoi xal vfuv dirjyrjoao&ai, 30 lAv&oiKvfitoaov. ITmgekehrt sieht jetzt Jacobs 122

stellt die libyschen als jiingere Spezies den phry- in den mishle Kobsim (oder Kubsis) einc Uber-

gischen F. Aesops gegeniiber. Dann haben diese setzung der /iv-d-ot Kvfitooov ins Hebraische. Die

wie die andern F. ihren stehenden Platz in den weiteren phantasievollen Entdeckungen von Ja-
Progymnasmata, wo im Kapitel itsgi ttv&ov die cobs — das libystinische F.-Buch weist nach

einzelnen Unterarten aufgezahlt werden (vgl. Her- Indien, Kvfiicorjg ist vielleicht identisch mit Ka-

mogenes Eh. Gr. 1 10 W. Theon ebd. 172. Die syapa, der 27. Inkarnation Buddhas; nach Phae-

Scholiasten zu Aphthonius — bei dem die Aiftv- drus Zeit , vermutlich durch Annius Plocamus

xoi an der betreffenden Stelle nur durch Zufall zwischen 50 und 58, kam das Buch von Ceylon

ausgefallen sind — Eh. Gr. II 12 W.) und in den nach Rom usw. — konnen hier gerade nur an-

Einleitungen der Paroimiographen (Diog. Paroem. 40 gedeutet werden.

II 178. 180 Gott.) Aus solchen Qucllen schOpfte Demgegenuber kann als erweisbar nur i'olgen-

auch Babrius — vgl. Crusius o. Bd. II S. 2662 des gelten. Die Griechen kannten seit alter Zeit

— im zweiten Prooemium: fwflvg . . . Zvotov rra- als eine den Acsopischen F. nah verwandte Gat-

latav eanv svgsfi av&ooS.-row . . . xo&Tog St (pa- tung die libyschen F., fiir die die Rhetoren, wie

oir stxtv Ttmolv *Eih)vwv AYooixog 6 ooyog, sijis fiir jede Gattung, einen svQSTrjg zu nennen wuiiten,

xal Atftvortvotg loyovg Kv§toar}$. Derselbe Kv~ den Kvfitoarjg-Kvjltooog (zum Namen Grauert
llioarjg oder Kvfitooog wird erwahnt bei Theon 71). Das Charakteristische dieser F. ist heute

und Diogenian an den oben angefiihrten Stellen, nicht mehr mit Sicherheit erkennbar. Vielleicht

wiihrend Hesych s. Atfivxoi X6ym die Notiz bietet spielte mit dafi Libyen seit alter Zeit als Wunder-

Xaaaiksoiv bs (prjot Ai'fiw nva evqsTv rovg Xoywg 50 land gilt, Crusius Wochenschr. f. kl. Phil. 1891,

Toirovg. Zwei sprichwortartige Apophthegmata 625. "Das ,libysche F.-Buch', aus dem Jacobs
dieses Libys bei Arist. Oecon. I 6, 1345 a 2—5; und Eibezzo alle F. abzuleiten suchen, die nach

vgl. Crusius Wochenschr. f. kl. Phil. 1891, 625. dem Orient weisen, gehoTt ins Gebiet der Phan-

Die Definitionen der Rhetoren fiir die ein- tasie.

zehien F.-Gattungen erweisen sich schon durch 2. Aoyot SvfSaQiuxol. Dagegen lafit sich eiu

ihre "Widerspriiche als blolie Kombinationen. So genauerer Begriff von den nach Sybaris genannten

wird von den libyschen ebenso behauptet. daB in Erziihlungen gewinnen, die schon Aristophanes

ihnen nur Tiere 'auftraten (Doxopater Schol. zu in den Wespen in einem Atem mit den yeXota

Aphth. Rh. Gr. II 164 W.) , wie daB sie sich Alaconov erwahnt. Er bringt die Geschichten

zwischen Menschen und Tieren abspielten (Tsid. 60 vom abgeworfenen Sonntagsreiter, den ein Sybarit

orig. I 39 f 2). Mit Sicherheit als libysch anzu- belehrt ?odoi rig r}v Sxaarog slSeirj rezvyv, und die

sprechen ist nur die oben aus Aischylos ange- vom zerschlagenen Topf, dem eine Sybaritin rat,

fahrte ,Fabel\ die eher als philosophische Reflexion sich Ueber einen Vcrband anlegeo zu lassen, als

zu bezeichnen ware. In ahnliche Kichtung scheint lange Klagereden zu halten. Diese letztere Anek-
die Bemerkung bei Sotion 108, 59 zu weisen pv&og dote ist mit leichter Variation auf Aesop uber-

t« TieQuptQerat A$vxo$ 6u ij Xvnij wop* otg av tragen, wenn dieser ebd. 1401—1406 dem Urn an-

xQEiprjxai, xal afi£&iat tzoq* ixsivoig tjdeotg xal bellenden Hand den Hat erteilt ei . . . dvzl trjg

fifret, was man sich nach der Art wie Platon im xaxrjg yXdttrjg | nvgovg yigiato ototpQwziv av pot

doxoig (also schon hier Benennung and xov eijzov-

togl vgl. die Theonstelle am Schlusse dieses Ab-
schnitts). Das Charakteristische dieser Sybari-

tika lag also, wie Rohde crkannt hat, in ihrer

hochgesteigerten Albernheit, die am besten an

Menschen und am wirkimgsvollsten in knapper

Form dargetan wurde. Dazu stimmen auch die

Definitionen der Rhetoren und Grammatiker. Ttov

fie, fiv&wr ol /.tev zie@i aX6yo>v £(6a>v stow Alom-

Ungeschliffenheit festzuhalten scheinen, die Eigen-

art dieser F.-gattung zu erschliefien.

4. Die KlXtxeg xal Kvtiqioi f.tv&oi sind eben-

falls nur aus Ehetorenstellen zu belegen. Fiir

die ersteren bietet Theon wieder einen leeren

Autorennamen Kowig, fiir die andern Diogenian

eine Probe aus Timokreon (frg. 5 Bgk.): xs%oi]Tat

8h xal tovTcp TifioxQscov EficpaLvbyv <hg ol adt-xa

HQ&ooovzEg xal eg voteqov raiv siQOgrjxovzcov tvyja-

Tietoi, oi fie jisqi avtiyaj^oov HvfiagtTtxoi. slot Ss 10 vovotv. xal yao tcp 'Adamdi sv Kt'mQcp Ti/n^ivrt

xiveg ot zovg fioaxeig xal ovvxouovg ?Jyovot Zvfia-

Qizidag xaftaxeQ Mvr/oifia^og ev ^agfiaxo^ojX?]

(Kock II 299), Schol. Aristoph. aves 471, vgl.

Schol. vesp. 1258. Doxopatres Rh. Gr. II 162—
164 W. Suid. s. SvfkLQtTtxals. Diogenian Paroem.

I 179, 21, wo als Muster die oben erwahnte Stelle

der Wespen 1434ff. zitiert wird. Einen Nachhall

solcher Schwanke geben zahlreiche tiefsinnige

vifd rfjg A<pQodhi)g {ier,a vtjv TgXevrijv oi Kvjigtoi

L,(boag hieaav Tieoiareoag. at be (biOTiTaoat xal

biaqivyovoat avflig adoxfj-iaig stg aXXrjv Efuisoovaai

nvoav di£<pMQt]oav, eine Mythe, in der das adcxa

jigdaaovrcg der vorausgeschickten Moral doch nur

ungermgend illustriert wird. Der Einfall, die

Kvngixa mit den <Poivtxtxa ysvdq der Odyssee

zu identifizieren (Grauert 72f.), ist ebenso un-

fruchtbar wie die Heranziehung kilikischer Sprich-Bemerkangen im Philogelos.

Eine Erweiterung des Begrift's gibt die Deflni- 20 wOrter bei Marchiano 380f.

Ion bei Aphthonius Rh. Gr. II 12 W. cog ot fikv 5. Aoyot AvStxot (<pQvytxot), Aiyvsnioi, 2tx£-tion

SvftaoiTixol T.ov(pr]Xol ovreg ex juovoyv Xoyixtov

£oja>v fiv&ovg s&vqov. Hierzu stimmen eine Reihe

von Erzahlungen (Aristot. frg. 533 R. Aelian. v. h.

XIV 20. IX 24. Tim. frg. 59, FHG I 205, vgl.

Rohde Gr. Novelle 62. 63), in denen der Grund-

zug der Albernheit kombiniert ist mit der sprich-

wortlichen Uppigkeit der Sybariten, so in der

bckannten Anekdote von S/uvdvoiSqg, der auf

Xixoi. Die lydischen F. hat man zu beleben ge-

sucht, indem man eine Pflanzen-F. bei Kalli-

machos— frg. 5 — heranzog, die am Tmolus spielt.

Aber Kallimachos spricht gar nicht von einer be-

sonderen F.-Art (Hertz berg 104). Ebensowenig
gewinnt man, wenn man (Marchiand 386f.) F.

heranzieht, die in Lydien zu spielen scheinen

(Habicht und Aal am'llaeander, Semon. Amorg.

zu cincm der Einbildungskraft gar nicht mehr
erreichbaren Superlativ des Albernen hinaufspannt',

ist, wie Rohde hervorhebt, besonders der indi-

schen Poesie eigen, die zu den oben angefiihrten

Sybaritika auffallende Parallelen bietet, ohne daB

jedoch die Prioritat Griechenlands bestritten wer-

den kOnnte.

schen F. reden lassen (Grauert), oder, und dies

ist wahrscheinlicher , sic verdanken ihre Ent-

stehung an der einzigen Stelle, wo sie jetzt ge-

nannt werden, in dem schon oftcrs zitierten Scho-

lion zu Aphthonius einer Dittographie: Xoyovg

Avbixovg be xal 4>ovylovg xal Aiflvxovg . . . Die

phrygischen F., die in der oben angefiihrten Hime-

Um das Vorkommen solcher Sybaritika bei 40 riusstelle und aufierdeni bei Dio Chrysost. XXX
Aesop zu erklaren, lie6 man diesen nach Unter-

italien w andern und sich dort auch die Meister-

schaft in den xugoi/niatbsig X6yoi dieser Gogenden

erwerben , Hesych. s. ZvfiaoiitxaZg. Crusius
(Wochenschr. f. kl. Phil. 1891, 625) vermutet, daB

diese Sybaritica erst von unteritalischen Dorern

nach Sybaris vorlegt wurden, wie die Schildburger-

streiche nach Abdera usw. Das dorische Lust-

380f. genannt werden, werden dort nicht von

denen Aesops geschieden und sind selbstverstand-

lich mit diesen identisch.

Die JtxeXtxoi sind von Marchiano (387) in

Anlehnung an eine einzige F. (Halm 370) er-

funden und durch die bekannten Uberlieferungcn

liber die witzigen Einfalle der ^izilicr ungeniigend

gestiitzt.

spiel machte sie zum Gemeingut der Nation ; erste Dagegen sind Aiyvmioi Xoyoi sowohl bei Hi-

Erwahnung bei Epicharm (frg. 215 Kaibel). Theon 50 merias wie Theon erwahnt und ja auch uns heute

Rh. Gr. I 173 W. gibt andrerseits als Autor der noch in reichem MaBe zugiinglich (Maspero
Contes populaires de l'Egypte ancienne 1882.

Wiedemann Unterhaltungsliteratuv der alten

Agypter 1902). Aber der Beweis, daB agvptische

F. "in Griechenland weit verbreitet und auf die

Entwicklung der griechi-schen F. von EinfluB

waren (s. den nachsten Abschnitt), soil erst noch

erbracht werden.

Gegeniiber alien diesen Versuchen, aus ver-

Sybaritika einen Oovoog an, dessen Name natur-

lich auf Thurii zu beziehen ist (Grauert 71).

3. Die Eagixoi alrot oder Xoyoi, die Theon.

Diogenian und~ Suidas s. Kaotxfj Moint] erwahnen,

sind wieder ganz schattenhai'ter Natur. Das Bei-

spiel einer karischen F., die Siinonides und Timo-

kreon behandelt haben sollen, aXiia rvyyavovxa

ysijuoivog -dsaodfiEVOV noXvzioba. eI^eXv e\ pur arto-

hvg xoAvfififjoaifJit in avior, oiyojoco , iar be /*») 60 sprengten Xotizen iiber lokale Uberlieferungen

Xafiot xov jioXvjioba, rep Xt/idi xa xaibia axoXti ist eigene F.-Gattungen zu konstruieren und deren

eine dialektiscbe Antithese, die schlecht zur alter-

tiimlichen Bezeichnung alvog paBt. Versuche von

Keller, Tiergeschichten bei Aristoteles, Plinius

usw., die angeblich karisches Lokalkolorit tragen,

bierher za ziehen, haben ebensowenig Gewahr,

wie die M ar ch ian 6 s , aus karischen SprichwOr*

tern, die bei den Karern den Grundzug baurischer

Spuren in dem uberlieferten F.-Material nach-

weisen zu wollen, muB auf die Stelle bei Theon
verwiesen werden: rovzeor 6s navxatv fila ioxl

xgog a.XXr\Xovg Statpoga , lb Tigoxeifisvov avxtov

kxaoxtp ibiov ysvog ' olov AToa>izog slitev rj Aipvg

avi}Q tj JZvfiaQiTT}; % KvJiQta yvvrf xal xov amor
XQOTiov im xwv aXXoiv. eav Se fiqSeftia vjidgxy
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agos&-qxt) otjfiaivovoa to ysvog , xoivoyrdgtog rov Die .Nachweise', die nenerdings Lev£que Les
Totovzov AIogmsiov xaXovfisv. oi 6s Xiyovrsg iovg fables fisopiques de Babrius . . . avec une tStude

jiikv em zoig aXoyoig Coiotg ovyxsifiivovg rotovgds sur leurs origines et leur iconographie, Paris 1890,
slvai, tovs ds sit

1

av&oootrotg xoiovgdE . . . Evtf&tog sowohl fiir Agypten als den ganzen Orient auf
poi imolanfiaveiv Soxovoiv. iv Tiaai yap zotg jiqoei- Grund der Papyxustexte und bildliclier Darstel-
fytjinsvoig siolv aitaaat a! ideai- Alacojteioi 8s 6vo~ lungen versucht hat, betreflfen meist wieder jiingere
tiatovxai wg Imnav . ou/ on Alacoziog siQatrog Schichten und sind von so ungeziigelter Phan-
Evgeztjg rcov juv&wv syxvgzo, . . . akV on Albcoxog tasie eingegeben, daft sie ganz beweisunkraftig
avTOig ftaXkov xaraxoocog (? xaioloigl) xai fis^iajg sind.

i'/QfjoaTo, Eh. Gr. I 172 W. Das ist auch sonstlO DaB weiterhin die Versuche von Lands-
die Meinung, vgl. Aphth. I 59 W. und die Scho- herger und Goldbergcr, die Aesopischen F.
Hasten II 8— 11 W. Priscian. praeexerc. p. 551 aus einer hebraischen Quelle abzuleiten, die von
Halm. Also scbon die Granrmatiker des Alter- Hirtu. a., in dem Araber Lokman, die Mat-
turns kannten die richtlgen Charakteristika der thaeis, in dem Syrer Syntipas die Quelle Aesops
Sonderarten nicht mehr und glaubten, daB diese zu erweisen, die Verhaltnisse einiach auf den
alle aus dem Gesamtbegriff der Aioa>7zixa hervor- Kopf stellen, bedarf nach den Arbeiten von Sil-
gegangen seien. Wir heute erkennen nur noch vestre de Sacy, Grauert, Kelleru.a keines
den Charakter der SvfiaoirLHa und sehen , daB Beweises mehr.
die Aiftvxa schr alt waren. Alles andere ev- Mehr als je kontrovers ist dagegen die Frage,
scheint uns als Rhetorenerfmdung. 20 ob Indien die Heimat der F. sei, wie zuerst Huet

IV. Originalitat der griechischenFabel. Traits' de l'origine des romans 1640 behauptet
Bel Philostr. vit. Apoll. Y 15 wird die F. von hat, dem cine groBe Anzahl von Orientalisten

der Teilung der Welt in der Form erzablt, dafi (die Nameu bei Keller 332. Marchiano 11
Hermes alle Weisheit vergibt. und den Aesop, der — 13), dazu die Grazisten Wagener und Keller
hier als eifriger Schafer aber miifliger Verehrer beipflichteten. Fiir Prioritat Griechenlands trat

der Getter — u yag dsT arstpdvovg tiHkziv xai atie- cm Weber Indische Studien III, wahrend Ben-
XsTr r&v jiQopdTtor; — dargestellt wird, iibergeht. fey, dessen Name in diesen Debatten am meisten
Dann erinnert sich der Gott, dab ihm die Horen genannt wird, sich nicht konsequent bleibt. An
einst in der Wiege eine F. erzahlten , die ihn einer viel zitierten Stelle (Pantschataiitra I 24ff.)

zum Raube von Helios Rindern anstacbelte, xai 30 fuhrt er, zum Teil riehtig (vgl. Scherer Jakob
Sida>GLv hzF.v&ev T))v fiv&oXoyiav rrp Alaatstfit, lot- Grimm2 1 1 1 if., dagegen aber auchB 6 d i e r Les fabli-

xtjv iv oo<piag ol'xoj ovaav ffij* sitkov ,a TtQ&ta aus, Paris 1893, 97—246), aus, die indisohen Er-
tfAai)ov\ Wahrend hier der Gedanke ausgesprochen zahhmgen batten durch ihrc innere Vortrefflichkeit

wird, daB die F. — die hier iibrigens in bemer- alles, was bei den Volkern , zu denen sie ge-

kenswertem Grade von jeder Moral befreit er- langten , Ahnliches schon existierte , aufgesaugt
scheint— seitUranbeginn in Griechenland heimisch und mit dem Stempcl ihres Gcistcs versehen und
war, scheint andrcrseits die Angabe, daB Aesop dann der Volksliteratur aller Lander zugleich

Phryger, Lyder, Thraker gewesen sei, fiir fremd- mit der Masse ursprtinglich indischer Erzahlungen
landische Provenienz zu sprechen. An dieses wieder zugeluhrt. Aber bei der Musterung der

,Selbstbekenntnis von Hellas' schlieBen sich die 40 Tiermiirchen und Ticr-F., die Griechenland und
zahlreichen Versuche der Neueren an, ein anderes Indien gemein sind, mufi er zugeben, daB Grie-

Heimatland der F. zu erweisen, iiber deren Er- chenland nicht nur die erste, sondern auch die

gebnisse hier kurz referiert werden muli. bleibende Fassung geschaffen hat (Pantschat. I,

Ein Hauptfehler ist fast alien diesen Unter- XXI. 95. 134. 171. 425. 429. 431. 463. 4G8). An
suchungen gemein: sie scheiden — zum Teil durch die erste Seite dieser Ausfiihrungen hiilt sich ein-

Halms unkritische Ausgabe der Aesopika veran- seitig die Benfeysche ^chule, Eeinh. K (5 hier,
lafit — viel zu wenig zwischen altem undjungem Cosquin (contes pop. de Lorraine, Paris 1886)
Fabelgut (Crusius Praef. ad Babr. XXIII 1). und von den Neueren v. d. Ley en Das Marchen
Dali in diese bewegliche Literatur spater leicht in den Gottersagen der Edda 1899, 64 und das
Entlehnungen von auswarts eindringen konnten, 50 indische Marchen, PreuB. Jahrb. 1900, 62, an die

ist selbstverstiindlich und durch die Geschichte andere ebenso einseitig Rutherford p. XXV.
der F. bei alien Volkern leicht zu belegen. Er- A. ZurMethode. Die Methode aller dieser

zahhmgen, in denen Krokodil, Katze usw. eine Untersuchungen war bisher die, daB man die offen-

Rolle spielen. stammen naturlich aus der Nil- kundigen Parallelen aus dem Pantschatantra usw.
gegend. Aber diese gehoren auch alle in den neben die Aesopika druckte und iiber ihr Ver-

Aesopika den jiingsten Schichten an. So sind haltnis disputierte ,bis jetzt ohne jedes sichere

die Griinde. mit denen einst Ziindel Eh. Mus. Ergebnis' (Oldenberg Liter, des alten Indien

s

V (1847) 422ff. Agypten als die Heimat der F. 110). Doch lassen sich wenigstens einige Irrttimer

proklamierte , leicht von Wagener (Essai sur bei diesem Verfahren erkennen (vgl. hierzu und zum
les rapports qui existent entre les apologues de 60 folgenden J. Bedier 66—76. H. J. Polak Over
lTnde et les apologues de la Grece. Me*m. de I'acad. Grfeksche en Indische Fabels, de Gids XXI 1903,
Belg. XXV 1852), K el le r u. a. — fiir einen Einzel- September- und Oktoberheft). So erklarte Weber
fall vgl. auch A. Marx Griech. Marchen von dank- (Ind. Studien III 347f.) die reizende Form griechi-

baren Tieren und Verwandtes, 1889 — widerlegt scher Erzahlungen als Beweis fflr deren Origmali-
worden. Beachtenswert bleibt nur der Hinweis,dafi tat, wahrend amgekehrt Ben fey (a. a. O. I 325f.)

die auflUllige Rolle, die schon in altesten Aesopmar- die minder vollkommene Form, falls 8ie sich nicht
chen der xav&aQog spielt, mit der Verehrang parallel deutlich als eine herabgesankene nachweisen lasse,

geht, die in Agypten der Skarabaeus genoB. als Beweis der Ursprunglichkeit anapricht. Hier-
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bei ist ubersehen^ daB in der Form sich der
Charakter des Volks und seiner Literatur wieder-

spiegelt. Die ,unvollkommene' Form bei den Indern

erkliirt sich also aus der Eigenart ihrer Dichtung,

die Oldenberg (3) mit den Worten umschrcibt:

,viel sinnige Zartheit, die Pracht bunter und
gliihender Farben, aber auch . . . Mangel an Mali

und plastischer Form, Kunstlichkeit, Spielen mit

einem immer ubertriebenener zugespitzten Raffi-

Orusius De Babr. aet. 214f.). Rutherfords
Annahme (p. XXVII), dafi auf diese F. Solon 11, 5

vfiioav <5' elg jiisv exaarog akcojiexog i'^veai fialvEi

hinweise, erscheint auch mir wahrscheinlich. Viel-

leicht hat schon Archilochos die F. bearbeitet,

denn Babr. 95, 81 aA-l* k\#k xai to ?>omov lad-i

ysvvaia klingen auffallig an an Archilochos frg.

107 zzdQsX&e, ysvvatog yag si* Sicherlich spielt

Lucilius frg. 980—989 Marx (vgl. auch Porphyrio

nement der Gcdanken und Worte*. Diese iiber- 10 zu Horaz ep. I 1, 74) auf die F. an, die auch
quellende Freude an oft wenig zum Them a passen-

den Sentcnzen hat auch Rutherford XXV zu

einem ganz verkehrten Verdammungsurteil ge-

fuhrt. Weiter halt Keller (335) diejenige Er-

zahkng fiir die ursprfinglicherc , bei der die zu

Grunde liegenden, aus dem selbstandigen Leben
der Tiere oder ihrcm Verhaltnis zum Menschen
entnommenen Ziige dem wirklichen Verhaltnis

in der Natur entsprechen. Dies Argument konntc

auf einem pompeianischen Wandgemalde wieder-

kehrt.

2. Bauer und Schlange (Halm 97. vgl. Babr.

ed. Crus. 167. Romulus II 11) = Pantschat. Ill 5.

Da die Aesopische F. bereits von Phylarch. frg. 27

(FHG I 340. Plin. n. h. X 208, vgl. Aclian. n. a.

XVII 5. Marx Dankb. Tiere 104ff.) verwandt wird,

ist die Prioritat Griechenlands unbestreitbar.

3. Adler und Fuchs (Halm 5. Phaedr. I 28,

doch nur dazu dienen, groTJere Treue der Natur- 20 vgl. Babr. ed. Crusius 186) = Krahc und Schlange
beobachtung bei dem eincn oder dem anderen

Volk zu beweisen. Aber darauf kommt es den
-F.-Dichtern gar nicht an — Uber Einzelheiten,

wic das Verhaltnis von Lowe und Fuchs (Schakal)

s. unter C — , sie legen vielmehr dem einzelnen

Tier ein bestimmtes rfftog bei , das sie in alien

Situationen olme angstliche Rucksicht auf Xatur-

treue festhalten (A. Marx Griech. Marchen von
dankbaren Tieren und Verwandtes, 1889).

(Pantschat. I 6). Archilochos hatte den Stoff

behandeltfrg. 81. 82. 83. 84 Hiller-Crusius, Aristo-

phanes spielt Vogcl 651ff. auf sie an mit der

Wendung ci)g h Atocoxov ).6yoig iaxlv XeyofASvov,

vgl. den Scholiasten z. d. St und Huschke De
fab. Arch. II; aus der F. entstammt das Sprich-

wort dszog iv -vsyiXatg, Rutherford XLVII.

4. Fleischtragender Hund (Halm 233. Babr.

79. Phaedr. I 4) = Pantschat. IV 8, freilich mit
Da also mit asthetischem Rasonnement nicht 30 der nicht unbedenklichen Variante, daB der Scha-

durchzukommen ist, kann es sich nur darum
handeln, bei parallelen Erzahlungen nachzuweiscn,
ob die einzelnen Marchen ziige, volkstumlichen An-
schauungen usw. in einer Zeit, wo an Ubertra-

gung nicht gedacht werden kann, in indischer

oder in griechischer Literatur nachweisbar sind.

Das ist der Weg, auf dem Bolide, Crusius, A.

Marx u. a. die Prioritat Griechenlands in vielen

Fallen erwiescn haben. Hinderiich ist aber auch

kal nach einem Fisch schnappt und nicht nach
dem eigenen Spiegelbild. Die F. ist als altestes

griechisches F.-Gut anzusprechen, da schon Demo-
krit (Stob. X 69 xfj Alaoijzir} xvvi IxiXri ysvo-

uiv*]) sie verwandte.

5. Wiesel als Braut (Halm 88. Babr. 32.

Phaedr. VI 17) auch nur mit Reserve vergleich-

bar mit der Maus als Braut (Pantschat. Ill 12).

Die eingehendenUntersuchungen iiberdiesMarchen-
hicr zweierlei. Erstens ist bei mangelndem Be- 40 motiv (Rohdc Rh. Mus. XLIII 303 = KL Schr.
legmaterial der Nachweis fiir einzelne Marchen-
ziige oft nicht zu erbringen. Zweitens gibt es

fiir die in Betracht kommenden Werke der indi-

schen Literatur keine sicheren zeitlichen Ansatze.
Fiir die verschiedenen Schichten des Pantscha-
tantra lieB Benfey den weiten Spielraum vom
2. Jhdt. v. Ins zum 6. Jhdt. ji. Chr. Heute sucht
man diesen Ansatz hinaufzuriicken, v. Schroder
Indiens Literatur u. Kultur 521. Ribezzo 80ff.

II 212. ZielinskiRh.Mus.XLIV156. Crusius
Rh. Mus. XLIX 299; Jahrb. f. Philol. CXXVII 244)
haben ergeben, daB die F., auf die schon Strat-

tis (Kock I 731) im Spruchvers ov jigijrsi yah]
xQoxonog anspielt, seit alter Zeit in Griechen-

land bekannt ist.

6. Dankbarer Adler (Halm 1 20 — aus Aphtho-
nius — , vgl. Babr. ed. Crusius 144. Aelian. n. a.

XVII 37), von Benfey I 363 mit Berufung auf
(4. Jhdt. v. Chr.?), aber ohne klares Ergebnis. 50 die an das Pantschatantra angegliederte indische
Ein offenkundiger Circulus ist dabei die Beweis- F.-Literatur als altindisch in Ans
fubrung Ribezzos: das Pantschatantra miisse

iiber die Zeit des Aristoteles hinauigeriickt werden,
da dieser ,nachweislich indische 1 F. erwahne. Einst-
weilen ist daher auch fiir P., die erst bei Phae-
dras erwahnt werden, die Prioritat Griechenlands
anzunehmen. Fiir die meisten wirklich uberein-
stimmenden F. liegen aber Beweise vor, dafi die

griechische F. in wcit hohere Zeit hinaufreicht.

zVnspruch genom-
nien. Da aber nach Aelian bereits Steskhoros

(vgl frg. 66 Bgk.) den Stoff behandelt hatte, ist

auch in diesem Falle die Prioritat Griechenlands

erwiesen , vgl. Crusius De Babr. aet. 223.

A. Marx 29. 33.

7. Esel in der Lo'wenhaut (Halm 333. Babr.

139 Cr.) = Esel im Tigerfell (Pantschat. IV 7).

Hier haben wir zurzeit keinen alteren Zeugen
Das entscheidende Material ist im folgenden kurz 60 als Lukian (fugit. 12 u. 33), denn die gewOhn-
zusammengestellt, wobei gegen die historische

Folge mit den Parallelen im Pantschatantra. als

den ausschlaggebenden begonnen ist.

B. Das Material, a) PaTallelen im Pantscha-
tantra. 1. Hirsch in der LowenhoTile (Babr. 95.

Halm 243) = Esel in der LowenhOhle (Pantschat.
IV 2). Diese F. ist bei Aristot. hist. an. VI 28
offenhar vorausgesetzt (Prantl Philol. VII 72.

lich zum Beweis hohen Alters der griechischen

F. zitierte Platonstelle (Cratyl. 411 A) oftcog dk

ixeibtjjisg xijv Xwrjrjv ivbibvxa ovx cuiodeiXiaTEOv,

bezieht sich, wieRibezzo 127 erwiesen hat, eben-

so wie Luc. adv. indoct. 23 und andere Stellen,

auf das Lowenfell, das Herakles umlegt, ehe er

zu Abenteuern auszieht. Auch die Horazverse sat.

II 1, 62ff. austts . . . detrakere . . pellem
t
nitidus
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qua, quisque per ora eederet, introrsum turpis
nod epist, I 16, 45 introrsum- turpem, specioswm,
pelle decora sind nicht mit absoluter Notwendig-
keit auf diese F. zu beziehen. Also ware in diesem
einen Pall hoheres Alter der indischen F. eventuell
zuzugeben.

liber die weiteren Stellen, wo Beziehungen
zwiachen Pantscbatantra-F. und solcben der Aeso-
pika vorliegen, ohne daB an ein Abhangigkeits-
verhaltnis gedacht zu werden brauchte, s. p.

b) Parallelcn in den Dschatakas. Die Dscha-
takas. d. h. die Erzahlungen von den Yerschie-

denen Inkamationen Buddhas, stammen aus der

Zeit der unbedingten Herrschaft des Buddhismus
and werden nach ebenfalls nicht unzweifelhaft

sicheren Ansatzen ins 2. oder 3. Jhdt. v. Cbr.

gesetzt. Diese Ansatze sprechen nicht fiir die

Prioritat Indiena in zwei Fallen, wo es sich nicht

urn Parallelen zu den Aesopika, sondern zu Herodot,
nicht um Tier-F., sondem um Novellenstoffe han-
delt. R. Pischel (Herm. XXVIII 465—468) hat
uachgewiesen. daB die Erzahlung vom Losbitten

des Bruders statt des Gatten oder Sohnes (Herodot,

III 19, danach Sopbocl. Antig. 905ff.) auch im
Dschataka I 67 , dann im Ramayana vorkommt.
Welter findet die Hippokleidesnovelle (Herod. YI
126ff.) ihre Parallele im Dschataka I 32 (vgl.

Warren Herm. XXIX 476). Hier laBt ein Gold-

schwan, der Konig aller Vogel, seiner Tochter die

Gattenwahl, and der Pfau vertanzt sein Gliick.

Aber das Vertanzen der Konigswiirde ist ein alt-

griechischerMarchenzug, vgl. die Aesopika45 + 365
Halm, Fuchs und Affe, eines der altesten Stiicke,

das Archilochos (frg. 89, vgl. Huschke De fab.

Arch. TIL Crusius Jahrb. f. PhiloL CXXYII
228 und o. Bd. II S. 500), Aristophanes (Acharn.

120) und Pindar (Pyth. II 78) kannten. Wenn
also die Novelle iiberhaupt durch "Obertragung

eines Vorgangs im Tierleben auf menschliche Ver-

haltnisse entstanden ist, was nach einer Beobach-

tung von Benfey {I 339, vgl. Polak a. a. 0.)

sonst nie vorkommt, dann eher in Anlehnung art

eine griechische F.

Dieselbe Beobachtung Benfeys trifft, neben-

bei bemerkt, auch die sonderbare Legende von
der Haubenlerche, die nach Arist. ayes 4*75 (s. o.

8. 1718) als frommster aller Vogel angesehen wird,

weil sie vor Erschaffung der Welt den Vater,

den sie nirgends sonst beisetzen konnte, im eigenen

Kopfe begrub (versprengte Triimmer dieser Le-

gende bei Theokr. VII 23 und in den Seholien;

vgl. Crusius zu Babr. 72, 20). Dieselbe Ge-
schichte erziihlt Aelian. n. h. XYI 5 vom jiingsten

von drei indischen Prinzen (Motiv vom braven
Jiingsten). Die oft herangezogene agyptische Sage
vom Phonix (Herodot. II 73) kanii nach den
starken Abweichungen im einzelnen auch nicht

als Quelle der griechischen Legende betrachtet

werden. Immerhin ist zuzugeben, daB diese merk-
wiirdige Phantastik in einem der altesten fiir Aesop
bezeugten (ivdoi unhellenisch anmutet (Ziindel
441. Keller 326. Polak 45 gegen Ruther-
ford s obcrflachliche Erklarung XXXIV 2). Gegen
Ribezzo 64ff. , der hier indogermanisches Ge-
meingut sehen will, vgl. Denis De la fable
dans I'antiquite" claesique, Caen 1883 p. 16, 5.

49—51 und unten Abschnitt D.
Bei zwei Dschatakas sind wir im wesentlichen

auf die inneren Kriterien angewiesen, deren Be-
weiskraft bestritten werden kann. Das Dschataka
III 294 bringt eine Parallele zu der F. vom
Fuchs und dem Raben mit dem Ka.se (Halm 204.
Phaedr. I 13. Babr. 77), die zu Horaz Zeiten
in Rom allgemein bekannt war (sat. it 5, 56^
ep. I 17, 50; ars poet. 437); das angebliche
Zeugnis des korinthischen Pinax fur hohes Alter
ist hinfiillig geworden, s. o. S. 1716. Aber die

10 Fassung, dafi der Schakal eine Krahe wegen der
Schonheit ihrer Stimme lobt, damit sie ihm Friichte

vom Jambobaum herunterschiittle , erscheint als

eine ungeschickte MiBbildung des griechischen
Originals. Der Fuchs muB den Raben zum Krahen
bringen, damit ihm der Kas aus dem Schnabel
fallt, warum aber lobt der Schakal gerade die

Stimme der Krahe und was will er , der Aas-
fresser, mit den FrQchten? (Polak). Ebenso
macht die Parallele zur F. vom Reiher und Wolf

20 (Halm 276. Babr. 94. Phaedr. I 8) in dem
Dschataka IV 308 offenbar den Eindruck einer

ungeschickten Weiterbildung. Hier sichert sich

namlich der Specht zuerst dadurch, daB er dem
LOwen ein Stabchen in den Rachen steckt, so daft

dieser nicht zuschnappen kann, und erinnert ihn

aufierdem erst spliter an seine Dankesschuld, als

der L6we gerade ein Beutestiick verzehrcn will,

c) Angebliche F.-Spuren in den Yeden. Die
Frage der Prioritat ware zu Gunsten Indiens ent-

30 schieden, wenn in den Yeden sich F. fanden, die

mit den Aesopika im Inhalt oder in charakteri-

stischen Details derart iibereinstimmten, daB selb-

standiges Entstehen auf griechischem Boden un-

denkbar ware. Aber die von Ribezzo 45—53
hierfur gebrachten Beweise sind nicht stichhaltig.

Rigveda X 28 ist ein Zwiegesprach zwischen
Indra und dem Dichter, das von anscheinend un-

moglichen Dingen handelt, die der Gott inoglich

gemacht hat. Ribezzo ubersetzt in der vierten

40 Strophe hoe tu mihi aenigma, cantor, solve: rent-

tentem trabem flumina vehunt, thos (lopd-eali) leo-

nem ex adverso adortus est, eanis aprum aggres-

sus est e latebra — und erkennt im ersten Vers

die Quelle von xoXatxoq xai dgvg (Halm 179. Babi*.

36), im zweiten eine F., zu der das Epimythium
von Babrius 112 passe, und im dritten die Ele-

mente eines andern Tiermarchens, dessen Einzel-

ztige er jedoch nur in indischer Literatur nach-

zuweisen vermag. Yon der Unsicherheit der Deu-
50 tung ganz abgesehen , liegen in diesen Ratsel-

fragen doch offenbar Zusamrnenstellungen wunder-

barer, des Gottes Wirken bezeugender Vorgange
aus der Natur und Tierwelt vor, nicht Anspie-

lungen auf festumrissene allgemein bekannte F.

Noch weniger tiberzeugend sind R i b c z z o s

Ausfuhrungen zur neunten Strophe, die fiir den

Unbefangenen nur eine neue Zusammenstellung
von advvctTa enthalt. Er ubersetzt im wesent-

lichen ubereinstimmend mit Graftmann lepus

60 cultrum ex adverso ore absorbuit, saxum gleba

ego diffidi ex longinquo — potentem etiam

parro subiciam, devoravit vittUus taurum aetate

provecius , — aquila ibi unguem transfossum
habuit, delapsus in eompedem eieut leo. Aber die

Deutung ist durchaus unsicher. Ludwig namlich
ubersetzt: die saugende Brast (Wolke ?) hat her-

gespien das Schennesser (Blitz), and Guberoatis
konstruiert aus der gleichen Auffaseung den ubli-
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cben solaren Mythos. Im dritten Yers kann nach

Ludwig statt des Erdklofies auch eine Weiden-

rute gemeint sein. Zum Ganzen macht dieser

die sehr einleuchtende Bemerkung: ,es ist nicht

mflglich, diese Ratsel, die zur Zeit des Dichters

wohl zu den stehenden Ratselfragen geherten,

zu lOsen. Die einzelnen Begriffe . . . sind hier

zu ubertragen auf anderes, nicht zu Erratendes'.

Ribezzo jedoch zieht eine Mahabharatastelle (II

_e aoei i4€>\r

X93_95 und Ribbezzo 104 das Gegenteil zu

begriinden suchert.

Auch die Gleichung lopdpah~alo!>7vr}£ wird mit

Recht bestritten, vgl. die Zusamrnenstellungen

bei Schrader Reall. der idg. Altertumskunde

s. Fuchs, and ware nicht einmal entscheidend,

da Homer wie Herodot , also die Griechen der

Zeit, in der die altesten Aesopika entstanden, den

Schakal $<ag vom Fuchse akaitrfe schieden, vgl.

66 8 der Ausgabe von Bombay) herbei, wo mit 10 Keller Tiere d. kl. Altert. 187. Schliefilieh ist

echt indischer Freude am Ausmalen unmoglicher

Situationen geschildert wird, wie ein Ziegenbock

ein Rasiermesser verschlucktc , dann den Kopf

gegen die Erde stiefi und sich selbst den Hals

abschnitt. So kommt er dazu im ersten Yers

die Quelle der Aesopika s'/jg xai §for} Halm 146

und yaXfj xai givrj Halm 86 zu sehen. In Wirk-

lichkeit hat die griechische F. natiirlich mit dem
indischen Ratsel nichts zu tun. Sie richtet sich,

auch sonst die Treue der Naturbeobachtung, auf

die es aber, wie oben gesagt, den F.-Dichtern gar

nicht in erster Reihe ankam, sehr bestreitbar in

einer F.-Welt, wo der Schakal nach den Friichten

des Jambobaumes lustern ist (s. o.), der Widder

aus der Kiiche maust (Pantschat. Y 10) und die

Schlangen in Ameisenhaufen hausen (Pantschat.

Ill 4, 10. IY 1). Wenn Ribezzo (29ff.) weiter

folgert, dafi da, wo die Tierlegende in solchcm

wie die beste Behandlung bei Phaedrus IY 8 be- 20 Flor stand wie m Indien (aber zu welcher Le\U),
m , T T7- "J-l ^__ *_1_ ^•_^__ J ._"U J«« T1^^.'— Tj^ k*it ITnnnn nrtnn milOOfl C f\ UTTTn

weist, gegen den Kritiker, der sich zum eigenen

Schaden an das Genie wagt. Zur Einkleidung

beniitzt ist ein alter Marchenzug vom F.-Land

ubi inures ferrum rodunt — die Stellen bei

Crusius PhiloL LIII 247; Unters. z. d. Mimiamb.

d. Herond. 71ff. , wo Senec. apocol. 2 nachzu-

tragen ist. Ebenso unbegrimdet sind die Aus-

fuhrungen von Ribezzo zu den folgenden Yersen,

in denen er die Originale zu dafxalis xai fiov?

auch die Tier-F. zu Hause sein miisse, so wird

erstens die Notwendigkeit dieses Schlusses zu be-

streiten und dann auf die durchaus ebenburtige

Gestaltung der Tierlegende im alten Griechenland

zu verweisen sein.

Auf die Menge von Einzelfallen einzugehen,

wo du Meril, Benfey, Keller, Ribezzo

aus einzelnen Wendungen, Tiernamen (,Brunnen-

frosch', ,Ochsenbruller (

) u. dgl. indiscben Ursprung

(Babr. 37. Halm 113) und ?Jcov xai pvg (Halm 30 der betreffenden F. zu erweisen suchen, fenlt hier

256. Babr. 107) vermutet Ganz ahnliche Ratsel-

bilder linden sich ubrigens noch an andern Stellen

des Rigveda. vgl. das Gesprach zwischen Indra

und dem Sanger X 27, den Lobgesang Agnis an

Indra YIII 89 usw. Meist verherrlicht der Gott

mit solchen Bildern seine Triumphe uber die

Feinde, Anspielungen auf F. liegen an keiner

dieser Stellen vor.

C. Einzelargumente. Eines der am oftesten

der Raum. Wo ihre Beobachtungen zutreffen,

haben wir es mit spaten Entlehnungen zu tun,

in den meisten Fallen aber handelt es sich um
Marchenziige, die auf dem Boden jedes Yolkes

entstehen konnten, zum Teil sogar um Rhctoren-

erfindungen, die erst recht an kein Land und

keine Zeit gebunden sind, Hier ist auf Rohde
Griech. Novelle 67ff. zu verweisen, der_ darlegt,

wie gerade in Griechenland die Yorbedingungen

wiederkehrenden Argumente fiir die Prioritat 40 zur Entstehnng von Marchen, F., Novelle im

Indiens ist bekanntlich dieses, das Yerhaltnis

des Ltfwen zum Fuchs in der griechischen F.

sei naturwidrig und dem von den Indern richtig

beobachteten Yerhaltnis zwischen Lowe und Scha-

kal (lopapah) nachgebildet, wie iiberhaupt aXa>Tirj'^

von lopdpah ahzuleiten sei. In Wirklichkeit ge-

hort auch die Behauptung, daB der Schakal mit

dem LOweu jage und ihn durch sein heiseres

Bellen herbeirufe, in den Bereich der F. Erwiesen

hOchsten Grade vorhanden waren. So wird man
bei den unzweifelhaft vorhandenen Parallelen zwi-

schen indischer und gricchischer F. - Literatur,

dort wo weitgehendc Ubereinstimmung des Yer-

laufs im einzelnen, Yerbindung von an und fiir

sich nicht notwendig zusammengehSrigen Ziigen

und Ahnliche s zur Annahme einer Entlehnung

zwingen, bei Tiermarchen und Tier-F. sich fiir

die Prioritiit Griechenlands , d. h. der Aesopika,

ist nur, daB er wie die Hyiine, der Fuchs und 50 zu entscheiden haben. Viele Falle weitgehender
^ 1,1 ,..: /, d^.-vii^^ ™ ni^« nT,4.i;A Anm T nvrf.n S Virili ^litoif oIipt nzfirrJr'n anilprs 7n prklaTftn spin.andere kleinere Raubtiere gelegentlich dem Lciwen

nachschleicht, um sich an den Resten von dessen

Beute zu sattigen oder auch ihm diese streitig

zu machen, vgl. Schinz Naturgeschichte I 2 133.

Brehm Tierleben 12 365. Der Schakal steht

aber insofem dem Fuchs parallel, als er bei den

Indern ebenso als das Urbild der Schlauheit gilt,

wie Reinecke im Abendland, und gleich diesem

eine Menge von F. insLeben gerufen hat, Brehm
12 546. Indern beide Volker dem starksten Tier 60 entstehen. Auch der niedere Mytbu:
Ana fifVil^Ticf^ 'h*i<y*iB©llf.pn fnl o+pti ria Ainpni pin- und F_ — hat seine bestimmten Gesdas schlauste beigesellten, folgten sie einem ein-

fachen Gesetze der F.-SchQpfung , das uberall

wirksam war. Die Erwagungen, die Weber
Ind. Stud. Ill 336 anstellt, um zu erklaren,

waram die Inder, als sie die Aesopische F. von

Griechenland tibernahmen, den Fuchs dnrch den

Schakal ersetzten, sind also ebenso mttBig, wie

die, mit denen Keller Tiere des klass. Altertums

P»nly-Wi8SOwft VI

Ahnlichkeit aber werden anders zu erklaren sein.

D. Die Entstehung von Marchen und F.

Benfey Kl. Sehr. II 160-162 hat ausgesprochen,

daB er" an anBeiindische selbstandige Marchen

nicht glaube, und die iloglichkeit einer genera tio

aequivoca geleugnet. Aber die Forschungen von

E. B. Tylor, Andrew Lang, Bastian u. a. haben

den Gegenbeweis geliefert, daB auf gewissen Stufen

der Kultur auch gewisse Marchen und F. spontan

und F. — hat seine bestimmten Gesetze und not-

wendigen Anschauungen ebenso wie der hohe,

dessen Wesen uns Usener erschlossen hat. Die

Ubereinstimmungen hier erklart man sich be-

kanntlich ,aus der Gleichartigkeit der religiflsen

Anlagen , der ubereinstimmenden Richtung des

mythischen Denkens bei alien Velkern der Erde'

(die Formulierung nach Kretschmer Einleitung
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in die Geschichte der griech. Sprache 86). Ebenso
gibt es gewisse Elementargedanken beim Fabu-
lieren aller Volker. Was aber Inder und Grie-
chen betrifft, so darf man vielleicht hinzufugen,
daft der Geist dieser beiden Volker sich nach der
gemeinsamen Urverwandtschaft auf besonders ahn-
Iichen Batmen bewegen rnufite. Damit aber er-

scheinen sowohl Jakob Grimms Vermutungen von
einer einheitlichen indogermanischen Tiersage (Ein-
leitung zum Reinhart Fuchs), wie Eibezzos An-
nalimc einer indogermanischen Eatsel-F. als Grund-
lage der indischen wie griechischen F,-Dichtung
hinfallig.

So erklart sich die Tatsache, dafi wir in
Indien wie Griechenland eine ziemliche Anzahl
(iiber 30) F. finden, die auf ahnlichen Gedanken-
gangen aufgebaut, in der Ausfuhrung doch nicht
soweit iibereinstimmen, dafi ein unbefangener Be-
obachter direkte Abhangigkeit annehmen mOchte.
Wo aber eine solche Abhangigkeit vorliegt, da
wird Benfeys Meinung, dafi die Griechen in

den meisten Fallen die Gebenden gewesen seien,

dahin zu erweitern sein, dafi dies fur alle F.
gilt, die bis ins 3. Jhdt. zur&ckreichen. Die
Versuche von Keller, Eibezzo u. a. — so auch
die von Gomperz Grieeh. Denker I 78. 432 —
einen literarischen Austausch oder tjbernahnie
aus dem Volksmund vor der Diadochenzeit nach-
zuweisen, sind mifigliickt. Erst bei Aelian finden
sich starke Spuren indischen Exports.

So fuhren Erwagungen und Beobachtungen
der verschiedensten Art dazu, die Autochthonie
der griechischen F. zn erharten. Zum Schlufi
sei noch ein Argument asthetischer Art hervor-
gehoben, das schon Ben fey (Einl. XXI) ver-
wandte, da es die beiden F.-Literaturen gut
charakterisiert. In den griechischen F. guter
Zeit handeln die Tiere schlicht ihrer Natur ge-
mafi, bei den indischen hat man stets den Ein-
druck, es mit verkleideten Menschen zu tun zu
haben. Die Aesopischen F. entstammen jugend-
frischer volkstumlicher Poesie, die indischen ab-
gelebter, geistlicher Ehetorik.

V. Die Fabel nach Aesop. Das Volks-
buch yon Aesop und die Aesopischen F. fanden
rasch ihre Verbreitung in Kinderstube und Schule,
auf dem Markt und in der Kneipe, in der wohl
bereits in griechischer Zeit Lieblingsszenen des
Volks aus dieser wie verwandter I-.iteratur abge-
malt waren, wie das Phaedrus aus Bom berichtet
(IV 6, 2; Burmann z. d. St. sieht in diesen ta-
bernae mit Unrecht die Buchhandlerladen, seri-
ptis postibus Mna et inde totis om?ies ut cito

perlegas poetas > Martial. I 117, worunter doch
nur kurze Beklameausziige gemeint sein kbnnen,
Christofferson Studia de fontibus fab. Babria-
narum, Lund 1904, 59). So ist das ov& Ataastov
xsxdxrtxas bei Aristopb. aves 471 nach Analogie
des 'Apyjloyov tkxteXv zu erklaren: ne Aesopum
quidem trivisti (Grauert 40. Bergk Gr. Lit.-
Gesch. I 378, 1). Aesop selbst wird stets nur als
Erzahler von F. erwabnt, aufgezeichnet wurden
wohl Volksbuch wie F. verhaltnismafiig spat. Aus
der Phaedonstelle 61 B, dafi Sokrates im Kerker
die F. versifizierte ovg Jigo^sigovg eI%oy xai fai-
oT&fitjv itv&ovs zotJ Aiocfotov, rovzove bfoirfoa (die-
selbe Tradition bei Pint, de and. poetis 16 c.

Said. s. SfoxQatf^g. Avian, epist. ad Theod. 10

Lachm. Augustin. de cons, evang. I 12), lftBt sich
kein SchluB auf die Eiistenz eines Buchtextes
Ziehen (die gegenteilige Ansicht von Keller 378.
Flach Gesch. der gnech, Lyrik II 577ff. wider-
legen A. Eb e rh ard Observations Babrianae 1865,
Iff. und Crusius Lit. Centralbl. 1884, 1025-1026).
Dafi die bei Diog. Laert. II 42 uberlieferte Probe
dieser Vershizierung unecht sei, erkannte schon
das Altertum (Dionysiod. ebd.). Koraes Einlei-

10 tung seiner Aesopausgabe «' Anm. 5 weist richtig
auf die Verwandtschaft dieses angeblichen SokTa-
tischen Mythos mit dem hin, den Aesop nach dem
Volksbuch den- Delphiern vor seinem Tode vorhielt
(Halm 3). Im Znsaramenhang des Platonischen
Dialogs soil diese Fiktion offenbar die unerscMt-
terliche Seelenruhe des Sokrates charakterisieren,
auBerdem vielleicht auch die vorwiegend dem
Ethischen zugewandte Richtung seiner Interessen

:

zum Musendienst aufgefordert bringt er Aesopische
20 F. in Verse— sehr viel verwickeltere Beziehungen

konstruiert mit Unrecht Schanz Sokrates als

venneintlicher Dichter, Herm. XXIX 597—603.
Dagegen geht aus dieser Stelle mit Sicherheit her-
vor, dafi damals noch keine metrischen Fassungen
der Aesopika im Umlauf wraren. Dafi solche lange
vor Babrius geschaffen wurden, ist anzunehmen;
Spuren von F. in Iamben und Hinkiamben weist
Wilamowitz Herm. XL 164 nach bei Dion

Chr. or. 62, 15 und bei Plut. si avtdoxng ?? xaxla
30*7,1. 500 c.

Die erste Sammlung von 100 Aesopischen
F. veranstaltete Demetrius von Phaleron (Diog.
Laert. V 80 Xoyaiv AlooiTzUoav avvaycoyt]; ebd.
V 81 Aioojjieioiv a , vgl. o. Bd. IV S. 2835). Aus
dem Umstand, dafi Demetrius auch den Cber-
lieferungen liber die sieben Weisen nachging (s. o
Bd. IV S. 2835—36), darf man vermuten, dafi

auch er Aesop als den Vertreter volkstumlicher
Weisheit behandelte und nicht, wie man bisher

40 (Keller 384) meinte, ein Handbuch zu rhetori-
schen Zwecken verfafite. Dafi freilich die F., die
Aristoteles rhet. II 20 unter den rhetorischen Hilfs-
mitteln auffuhrte, von den Rednern gelegentlich
im tbermafi verwandt worden zu sein schcint,
ersehen wir zwar nicht aus der Praxis der uns
erhaltenen Redner, aber aus dem Widerspruch,
den spatere Erfindung sowohl den Demades (Halm
117), wie den Demosthenes (Plut. vit. X orat.

401. Halm 339) dagegen erheben lafit. In welch
50 weitgehendem Umfang auch 'die populare Lite-

ratur der Antike mit Fabeln und Anspielungen
auf Fabeln durcbsetzt war, werden die Zusammen-
stellungen im 3. Bd. des Corpus fabularum (s. u.

VI) ergeben. Aus der Stelle in Plutarchs Leben
Caesars c. 48 .... KviStovg rt- Seottojuitq} zca ov-
vayayovxt zovg fjtv&ovg yaQt^uevog fpJv&Epaioe
lafit sich uber den Charakter dieser ,Mythen-
sammlung* nichts ermitteln.

Wahrenddes war die F. in Rhetorenschulen
60 in einer Weise verwandt worden, die ihren Cha-

rakter vOllig uragestaltete, Sie wurde nun auch
die erste Etappe im rhetorischen Schulunterricht.
Zunachst wurden Muster-F. aus Historikem und
Dichtern, aber auch aus Aesop auswendig gelernt
(Theon Eh. Gr. I 147 W.)- Wetter werden zu-
nachst sehr elementaxe grammatUche, dann rhe-
torische Cbungen mit den F.-Terten vorgenom-
men. Dahin gehCrt der Beweis der Richtigkeit
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der in der F. enthaltenen Lehre aus einem histo-

rischen Ereignis: ix&eftevoi tov ftvd'ov im<pEQOft£v

bir\yr\tiiv . olov itsitkao/^evov on xafiyXos eitt-

JhfirjCtaoa xsgdtoov xai xc5v Srcov sotsQ^t}, rovro

itposmovtes ETtoiaofAsv to Sitfyrjfia tqvzov tov tqq-

nw " xaQait'k-qoi.ov pot doxsT xt Tta&etv xai Kgotaog

6 Av86g xrk, (ebd. 177). So arbeitet ja noch

Phaedrus. Dann werden schwierigere Aufgaben

gestellt, der Aufbau eines neuen Mythus uber ^ , „

bekanhtem Epimythium oder die Ableitung einer 10 Bull. hell. 1904, 208. Crusius Aus antiken

neuen Moral aus einer bekannten F. (ebd. 178), Schulbiichern, PMlol. LXIV 142), so finden sich

bei Phaedrus (z. B. IV 7. V 8; app. 6) und in

Halms Sammlung der Aesopika Stiicke (wie nr. 67.

234. 349. 414 u. a.), die ebensogut in den Pro-

echten alten Tier-F., der zweite die aus andern

Quellen stamraenden Erzahlungen enthielt, wie

Christofferson meint, ist ein eigenartiges Mifi-

verstandnis meiner Ausfuhrungen Ncue Jahrb.

a. a. O.). Dabei wird sich ergeben, dafi die

SchOpfungen der Rhetorenschulen die alte volks-

tiimliche F. allmahlich iibervvucherten. Wie in

der Schule neben den Tier-F. rhetorische Kom-
positionen diktiert wurden (vgl. das Ostrakon

auch Herausspinnen einer neuen F. aus einem

Einzelzug einer altbekannten (Christofferson

\%g} _ Gedanken, die bekanntlich Lessing
(Werke V 418—22 Lachm.) neu aufgenommen hat,

der hicr librigens nur einer Anregung von C am e -

rarius folgte.

Auch fiir den Vortrag der F, ersannen die

Ehetoren eigene Vorschriften. Teils bevorzugten

gymnasmata unter den ixtpQaosig oder den ?/#o-

itouai stehen kfinnten, Ebenso sind aus den

naturgeschichtlichen Schriften der Peripatetiker,

Aelians u. a. eine Menge fabelhafter und para-

doxer Erzahlungen eingedrungen (Mars a. a. O.

sie iibertriebene Straffheit, den yaQaxri]Q a(pBlrjg, 20Marchiano 465ff.). Aber diese Aufgabe kann

der uns in den Musterbeispielen des Hermogenes

(z. B. Halm 361) und vielen F. des Aphthonius

entgegentritt, teils vindizierten sie ihr die yXv-

HsXa )J.£ts und suchten durch poetische Ausma-
lung des Details zu wirken, wie das ja nament-

lich von Babrius mit vie! Gescbick gescbehen

ist. Die Neuschopfungen der Rhetorenschtiler

kniipfen mit Vorliebe an bekannte F. an — daher

die Unmeti ge von Parallelen in unseren Samm-

erst in Angiiff genommen werden, wenn die in

unsern Ausgaben kritiklos vermengten hsL F.-

Sammlungen nach Moglichkeit analysiert sind.

VI. Die handschriftlich iiberlieferten
Sammlungen Aesopischer Fabeln; Aus-
gaben. Die zwei Wege, auf denen sich die F.

im Altertum verbreitete, das Volksbuch und das

rhetorische Lehrbuch, haben in der Uberlieferung

ihre deutlichen Spuren hinterlassen : es gab im
lungen —, andererseits suchten sie namentlich die 30 wesentlichen zwei Corpora im Altertum, die in

im Sprichwort erhaltene volksttiniliche Tradition

— vgl. Crusius Verhandl. der GOrlitzer Phil.-

Vers. (1889) — zu F. zu verarbeiten, so dafi

schliefilich Lukill von Tarrhae die F. uberhaupt

als nagoifiia i^nXco/iiEvr} bezeichnen kann.

Dieser Betrieb setzt die Existenz von F.- Samm-
lungen in Buchform mit Notwendigkeit voraus.

Auch scheinen gewisse Varianten in einzelnen

F. am einfachsten als divergierende Heilungsver-

unsern heutigen Ausgaben durcheinander geworfen

sind (Neue Jahrb. I 312. P. Marc in einer fur

den Philologus bestimmten Abhandlung, die rair

im Manuskript vorgelegen hat). Das rhetorische

F.-Korpns wurde eingeleitet durch eine knappe
Biographie, die dem Aphthonius zugeschrieoen

wurde, dann folgten ca. 300 F., meist aus Ehe-
torenschulen hervorgegangen , daher meist rein

lehrhafter Art, Parallelen zu altbekannten, neue

suche unverstandlicher Stellen in einem vielbe- 40 Kombinationen, erweiterte SprichwOrter , aber mit

nutzten rhetorischen Handbuch erklart zu werden
(Neue Jahrb. I 3191). Ebenso erklaren sich weit-

gehende Ubereinstimmungen in F.-Texten , die

sonst von Schriftstellern unbedenklich der eigenen

Schreibweise angepafit werden, bei verschiedenen

Autoren aus der Benutzung der gleichen Samm-
lung. Das trifft zu auf Phaedrus und Plutarch
einerseits (Crusius Rh. Mus. XXXIX 605. De-
nis 49—51), aber auch auf Phaedrus und Babrius
andrerseits , denn die Zusammenstellungen bei 50
Christofferson 12. 30—54 scheinen trotz mit
unterlaufender starker ttberschatzung der Ahnlich-
keiten doch zu erweisen, dafi beide dieselbe Samm-
lung benutzten, d. h. das alte Volksbuch in der

Form, die es zu Anfang des 1. und zu Anfang
des 2. nachchristlichen Jhdts. hatte, Ebenso ver-

raten die gleiche Quelle die griechischen Teite
der Sprachlehre des Ps.-Dositheus (+ 207 n. Chr.)
nnd die Tabulae Aseendelftianae , Nachschriften

Einmengung alten volkstumlichen F.-Gutes. Bis-

her nannte man diese Sammlung die Reccnsio

Augustana nach dem Codex Augustanus (Aug.

Mon. 564, Ausgabe von J. G. Schneider Saxo,
Breslau 1812), dessen Bedeutung Lessing zuerst

erkannt hat (Wolfenb. Beitr. I 72 = Werke IX 57

Lachm.). Die alteste Hs. dieser Gruppe ist der

Paris. 690 (saec. XI), herausgegeben von L.

Stern bach Ber. Akad. Krakau XXI (1894) 320ff.

An der Spitze des Volksbuchs stand, wie selbst-

verstandlich, der Aesoproman, doch batten die F.,

die friiher alle im Eahmen des Eomans vorge-

tragen waren, bereits in einer Zeit, die weit vor

der Entstehung unserer Hss. liegt, das Band ge-

sprengt. Zu den alten Aesopika waren hier Nachah-

mungen Spaterer, Sybaritika, Wortwitze,Schwanke
und Ansatze zu Xovellen getreten. Auch der Ro-

man war mannigfaltig umgearbeitet worden, zuletzt

gemeinschaftlich mit den F. in einer Schulausgabe,
eines Schulers in Palmyra aus der Mitte des 60 die uns wieder in zwei Eezensionen vorliegt (beste

3. Jhdts. (Hausrath Jahrb. f. Philol. Suppl. Vertreter fur die altere [vgl. Marc a. a. O.],~ - ~ -
-

- - - - D 2
- '

XXI 299. Babrius ed. Crusius p. 3).

Den Bestand der Aesopika zu verschiedenen

Zeiten zu ermitteln, wird die nachste Aufgabe
sein. Anfange hierzu fur Babrius bei Crusius
o. Bd. II S. 2663 und zum TeiL jedoch ohne die

notige Kritit, bei Christofferson (dafi ,der

Aesop' 2 Bande gehabt habe, deren erster die

der Borbonicus 118 II D 22 saec. XTV, fflr die

jtingere der Laurentianus plut. 89 sup. cod. 79).

Da die letzte Redaktion des Aesopromans falsch-

lich (s. o.) dem Maximus Planudes zugeschrieben

wurde, hat diese Redaktion irrigerweise den Namen
der Recensio Planudea erhalten. Sie ist in zahl-

losen Ess. des 13.—15. Jhdts. erhalten und nach
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emer dem Laur. 89 sup. 79 sehr nahestehenden Aesop wiederabgedruckt sind, die gleichzeitig
Hs. von dem Pisaner Bonus Accursius ca. 1479 erschienene von Korais (Paris 1810) darin, dafi
zuerst gedruckt worden, daher auch Aceursiana in ihr zum eratenmal die verschiedenen Bezen-
genannt. s jonen ^ehm einander gedruckt sind (366 Num-

Neben diesen Hauptsammlungen bestanden mem). 1852 gab Halm bei Teubner zum ersten-
noch wemger verbreitete, von denen die des sog. mal seine heute am meisten verbreitete Sammlung
Casinensis (Ausgabe von de Furia, Florenz 1810), heraus(426NuinmernrmtEinschlufi derbei Schrift-
der in Wirklichkeit aus der Badia bei Florenz stellern iiberlieferten F.), iiber die das Urteil von
stammt (Marc a. a. 0.), lange Zeit ungerecht- Crusius Praef. in Babr. XXIII 1 zu vergleichen
fertigtes Anschcn genofi. Er bietet eine Mischung 10 ist. Xritisclie Bearbeitnng des gesamten Materials
von rhetorischen mid popularcn F. in einer zum — Corpus fabularum Aesopicarum ed. Crusius,
Teil sehr verwilderten Uberarbeitung der Augu- Hausrath, Knoell, Marc — in Vorbereitun*'
stana, zu denen noch eine ziemliche Anzahl von Die Entwicklung der F. bei den Eomern, d?e
in Prosa aufgelosten Babrius-F. trat. Da bei Verbindung zwischen der romischen F.-Dichtung
dieaen oft noch der Choliamb durchblickte, stellte und der des Mittelalters, das Verhaltnis der deut-
Tyrrwhitt Dissertatio de Babrio 1776 (abge- schen Tier-F. zn der F. der Antike s. im Art.
druckt bei Furia CLXff.) die Originale in vieien Phaedrns. [Hausrath.]
Fallen wieder her, ehe noch Minas den Athous Faberius. 1) Faberius, war Geheimsekretar
entdeckt hatte. Damit entstand zugleich die ver- des Dictators Caesar {yQafipaxevg Appian. bell. civ.
kehrte Anschauung, daB alle Prosasammlungen 20 III 5). DaB er von dieser Stelhing Vorteil zu ziehen
nur aufgeloste Babrius-F. enthielten. Diesewurde verstand, lehrt die Notiz des Vitruv. VII 9, 2
gestutzt durch die Tatsache, daB einige Hss. dieser iiber das priichtige Haus des Fab&rius scriba auf
Gruppe (bester Vertreter Vindob. hist. Gr. 130. dem Aventin. Seine Identitat mit einem F., von
Fedde Tiber cine noch nicht ediertc Sammlung dem in Ciceros Briefen an Atticus im Fruhjahr
Aesopischer F., Breslau 1877) wirklich Skazonten 709 = 45 fortwahrend die Rede ist, ergibt sich
bieten, aber byzantiniscbe, die ihr Gesetz in der schon aus der Bedeutung, die Cicero dem Manne
Zwolfzahl der Silben, der Casur nach der funften und der Sache beilegfc (vgl. z. B. ad Att. XIII
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450ff. C ob et Novae lectiones 182ft'.), die Hunderte F., seine mit Caesars Spaniachem Krieg zusammen-
von falschen Zwolfsilbern herstellten. Zur Grund- fallende Abwesenheit von Rom und die Herein-
lage beniitzten diese byzantinischen Versschmiede ziehung der Stellvertreter des Herrschers Balbus
eine Babriusparaphrase, die sog. Paraphrasis Bod- und Oppius. Eine sehr eingehendc Untersuchung
leiana (herausgeg. v. Knoell, Wien 1877). Die hat 0. E. Schmidt (Commentationes Fleck-
Tatsache, dafi die iiberwiegende Anzahl der hsl. eisenianae 223ff. [mir nicht zuganglich]; Brief-
iiberlieferten F. ursprunglich in Prosa abgefaBt wechsel des Cicero 289—308) dem Handel zwischen
ist und auf Originale zuruckgeht, die weit alter F. und Cicero gewidmet. Die Stellen, in denen
sind als Babrius, betonte zuerst wieder Crusius jener genannt wird, sind demnach folgendermalien
(De Babrii aet. 204—225). 40 zu ordnen: aus Astura vom 17. bis zum 29. Marz

Cber illustrierte lateinische F.-Hss., die sicher Cic. ad Att. XII 21, 2. 22, 3. 23, 3. 25, 1. 29, 2.

auf ein griechiscb.es Original zuriickgehen, vgl. 31, 2; nach dem Zusammensein des Cicero und
G. Thiele De antiquorum libris pictis (Mar- Atticus wahrend des April aus Astura vom 4. bis
burg 1897) 37—43 u. Der illustrierte lateinische zum 14. Mai XII 37, 2. 4 (= 37a). 38, 4. 39, 2.

Aesop (= Cod. Gr. et Latini photographice de- 40. 4. 42, 1. 41, 3. 43, 2. 44, 3. XIII 26, 1; aus
picti suppl. Ill) 36. 37. Dort ist eine griechi- Lanuvium vom 16. Mai XII 47, 1; von dem Tuscu-
sche illustrierte Aesop-Hs. iiberaehen: Belluno, lanum vom 20. Mai bis 3. Juni XII 51,3. XIII
Bibl. Lolliniana cod. 17 saec. XV Aesopi fabulae 27, 2. 28, 1. 29, 2f. 2, 1 (= 2 a, 1). 31, 1. 30, 2.— ogni favola e illustrata da un disegno, Maz- 2, 3 (= 2b). 32, 1. 3, 1. 33, If. Der Verlauf der
zatinti Inventario dei manoscritti delle biblio- 50 ganzen Sache war ferner demnach etwa so : Cicero
teche &' Italia II 122. hatte dem F. ein bedeutendes Darlehen gegeben,

Von alteren Ausgaben — Verzeichnis der bis vielleicht zur Zeit des Afrikanischen Kriegs geben
1500 erschienenen Inkunabeln bei G. C. Keidel mussen, nm sich den bei Caesar einflufireichen
A manual of Aesopic fable literature, Baltimore Mann gunstig zu stimmen. Wahrend nun F. mit
1896 (vgl. auch The editio princ. of the Greek seinem Herm in Spanien war. brauchte Cicero
Aesop, Americ. Journ. of philol. XXIV 304ft. und notwendig Geld und versuchte zu dem Seinigen
Byz. Zeitschrift XI 461—467) — sind aufler der zu kommen, indem er zu einer Diskontierung der
Aceursiana (144 F.) zu nennen die des Robertas Schuld oder zur Annahme von Wechseln auf
Stephanas (25 neue F., meist aus dem Paris. Schuldner des F. bereit war. Nach dessen Ruck-
944), Paris 1546, dann die von Isaac NicoL 60 kehr aus Spanien erreichte Atticus in pers5nlicher
Nevelet, Frankfort 1610 (293 F., die nenen aus Verhandlung mit ihm am 30. Mai 709 = 45, daB
5 Pfalzer Hss., die jetzt im Vatikan rind), ichlieB- er auf den zweiten Vorschlag einging; aller'dings
lich die von Hudson, Oxford 1718 (47 neue F., erwiesen sich die dem Cicero nunmehr abge-
mitunralanglichenProveuienzangaben,inDetitech- tretenen Wechsel als nicht sehr richer, und es
land nacbgedriickt tob Hanptmann 1741). steUte sich heraus, dafi bei Eintragung der Schuld
Farias Au^be (8.o,)hatihHai Wert darin, dafi des F. in die offentlichen Schuldbficher Nach-m den umfangjichen Prolegomena Bonat schwer lassigkeiten oder gar Betrtgereien Torgelommen
zn ernicfaende iltere Arbeften tlber die F. und waran. WahrscheSdich brachte Atticus auch das

8) Bischof von Rom 236—250, gestorben als

eines der ersten Opfer der Verfolgang unterDecius.noch ins reine; jedenfalis aber erscheint F. in

kpinem sehr giiten Lichte bei der ganzen Sache. ^.M «-- .*„*— rr„- _,. -—- -=>--=

AlsfSeUger im GroBen hat er sich aber in den Die Ruheze t seines Pontiflkats hat er nach dem

e\sten Monaten nach Caesars Tod 710 - 44 ge- Liber Pontificalia (ed. Duchesne I 148) benutzt,

fe gt: denn mit seiner Hilfe setzte M. Antonius urn die innere Organisation der ^mischen Ge-

damals die umfassende Falschung des Nachlasses meinde weiter auszufuhren; das appolytwche

CaTsars ins Werk. Von den Historikern nennt Schisma vergessen zn inachen, ist ihm gelungen;

nur AnVan bell. civ. Ill 5 F. als das Werkzeug urn den Ausbau der rQmischen Coemetenen hat er

Z AntonL der sonst allein als der Urheber sich erfolgreich verdient gemacht Von seinem

des gXrtigen Schwindels erscheint; aher Cic. 10 EinflnB nach anfien hin legt ein Brief Zeugms

ad Att XIV 18 1 bestatigt Appians Angabe for ab, den Origenes behufs Verteidigung aemer Becht-

einen einzelnen Fall mit den Worten , Faberii glaubigkeit an ibn
,

memte nchten zu mussen

manu seien dem Dolabella seine Schulden erlassen (Euseb. hist. eccl. VI 36, 4 Hieron. ep. 84, 10),

woTden. Eine Urkunde, die dnrch die Hande und ein Brief, in dem er ^e Verdammung des

dieser Falscher gegangen ist, besitzen wir viel- Privatus von Lambaesis durch afncanische Bischqfe

fiZ noch in dfr^Lef Coloniae Genetivae Iuliae seinerseits billigte (Cyprian, ep. 5? 10). Auch Dio
;

(vgl Fabriciua Herm. XXXV Sllff. , dagegen nysius von Alexandnen (Euseb hist eccl. VI 46 5)

Dessau Wiener Studien XXTV 242ff.). Gegen scheint an ihn, als er die Teilung Roms in sieben

Ende Oktober 710 = 44 suchte sich Cicero mit Diakonenbezirke vornahm, geschneben zu haben.

F gut zu stellen (ad Att. XV 1 3, 3) ; dafi er ihn 20 Erhalten ist von seiner Korrespondenz aber mchts

;

spater, wo er in den Philippikcn gauze Listen der iiber eine ^ihe ihm untergeschobener Dekretalen

Spieflgesellen des Antonius gibt (z. B. XI llff. s. Regesta Pontif Rom ed. Jaffe^ 1885 I ltrf.

XIII If 26-28), nicht mehr erwahnt, lafit ver- = Migne gr. 10, 183-202 Die Frage ob die

muten. daB F. bald darauf gestorben, vielleicht nach Mitteilung des Gregor von Tours hist Franc. I

erfullteinDicnstvonAntoniusbcseitigtwordenist. 30. X 81, dafi F sieben MissionsbiscWe nach

2> L Faberius L f. Sergia tribu Senator Gallien entsendet habe, Glauben verdient, hraucht

078 = 76 fSC. de Asclepiade CIL I 302 - IG ferncrhin nicht erwogen au werden
:
Gregor nennt

XIV 951 Z 4) [Miinzer.] den F. gar nicht; trotz der Erwahnung des

FaMa nennt Steph. Byz. s. v. eine gallische Kaisers Decius kann er nur Papst Sixtus II.

Stadt ohnc nahere Angahe der Lage: <f>a?na, *6te 30 meinen, s. Duchesne Fastes episc. de 1 anaenne

Ktkxwolax&y, xriopa%a$iov ozQaTVycv<P<wa(w. Gaule I 47. Auf der noch erhaltenen Grabschnft

'Axomdaoos & devzi<>co yoovtxoiv . i6 Wvixov 0a- des Martyrers ist bezeichnenderweise sem JSame

fiuLrn; ,aUa^av6s . g. u.a 1795, 61ff. [Ihm.] griechisch geschrieben ,
s C asp an Quellen zur

Fahianus. 1) Ein vielbeschaftigter Sach- Gesch. d. Taufsymbols III 1875, 448. Harnack

waiter. Freund und Schiitzling Frontos, ad amic. Altchristl. Lit.-Gesch. I 648.
#

II 4 n 10 1 Kaber 9) Fabianus, anamscher Theolog in Alrica

2) Fabianus, fiiigierte Personlichkeit bei Mar- urn 525, der behufs Bestreitung der kathohschen

tial III 36 IV 5. 24. XII 83. [Stein.] Trinitatslehre gesta publiziert hatte, die I^gen-

h s Annius Kr. 39f.
(
Fabius Nr. 72, tius Ruspensis als erlogen in einem grofien Werk,

Masticius, Papirius, Sempronins, Servi- 40 zehn Biicher contra Fahianum, glaubte widerlegen

lius Valerius zu sollen. Jene Gesta sind verloren, von der katho-

4) Fabianus,' Cognomen der Consuln M. Ser- lischen Gegenschrift nur 39 Fragmente (Migno

villus Fabianus Maximus (cos. suff. 158 mit Q. lat. 65, 749-834) erhalten. Da Fulgentms den

Allius Bassus) und L. Annius Fabianus (cos. ord. Widersacher aber mehrmals ziemlich worthch an-

201 mit M. Nonius Arrius Muciaims). [Groag.] fiihrt und dessen Thcsen griindlich nntersucht,

5) M. AntonifusL M. f, (tribu) Fabia, Fabia- so kann man eine Vorstellung von der bchntt

7ius, procurator) (quadragesimae) Galliarum et gewinnen. Sie war ein von einem gcbildetert

partus, item arqentariarfum) Pamwnicar(umJ y
Manne, fast scheint es als ob griechischer lier-

cfonduclor) portori llh/rici, Osterr. Jahresh. VIII kunft (frg. ni 756 A sagt Fulgentius zu ihm, qui

Beibl 3, 8 (Inschrift' aus Viminacium). Da erhOtelatmitatisperitum esse commemoras,^s sonst

die illvrischen Zolle noch als Pachter, die galli- nur auf einen geborenen Vandalen noch paBt, der

schen *aber gerade so wie die Bergwerke Panno- etwa griechische Schule besucht hatte) unternom-

niens als kaiserlicher Procurator verwaltete, so mener Versuch, die Selbstwiderspriiche der katiio-

gehort er der Zeit des Ubergangs von der Ver- lischen Gotteslehre an den Satzen ihres Meisters

pachtung der Zolle in direkte Ernebung an, also Fulgentius aufzuweiscn. In der Regel mmmt man

der Kegierung des Kaisers Marcus, vgl. Hirsch- an, F. habe eine Disputation mit i ulgentius etwa

feld Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten 2 88. in Karthago gehabt und von dieser ein getalscn-

Er ist vielleicht der Bruder des C. Antonius Eufus tes .ProtokoU', das ihn als Sieger erscneinen

(Suppl. I S. 97 Nr. 95), bei dem wir denselben liefi, angefertigt oder geradezu eine solche Dis-

Vorgang in der Verwaltung beobachten ; wohl aus 60 putation erlogen. Aus den Fragmenten ersenen

derselben Familie ist Antfonius) [Sijlvanus, wir nur, dafi er dem Fulgentms vielfach VVorte

Osterr Jahresh VI Beibl. 30. [Stein.] und Gedanken untergeschoben, andre falsch ver-

6) Fabianus Maximus (Sen. contr. II 4, 11) standen hat; das durfte aber, da seine obwctwnes

s Paullus Fabius Masimus, Fabius Nr. 102. dem F. doch die Hauptsache waren, eher auf erne

7) Fabius Fabianus, Legat von Africa unter verzerrende Darstellung der von Fulgentms repra-

den Proconsulate des P. AmpeUus und dea Iulius sentierten Dogmatik gehen ;
die Form der gesta

Festus d. h. in den J. 364—367. CIL VHI 1782. wird F. nur gewahlt haben, urn das Interesse zu

5335. *5336. [Seeck.] fesseln, er hat sein Buch in der Form eines Uia-
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logs zwischen Fulgentius und ihm ausgegeben.
Naturlich erst zu einer Zeit, wo der Ruhm des
Fulgentius fest stand (so auch Vita Fulg. 61
a. a. 0. 148). [Jiilicher.]

Fabianus fornix (so Cicero stets, arcus
Fabianus Seneca, die Hist Aug. und der Scholiast
zu Persius), in Rom, iiber der Sacra via, wo diese
ins Forum mundet; errichtet Ton Q. Fabius Maxi-
mus Allobrogicus cos. 121 v. Chr., wiederherge-
stellt in Caesarischer Zeit von seinem gleich-
namigen Enkel, der Aedilis curulis war (Cic. pro
Plane. 17; in Verrem act. I 10; in Vatin. 28;
de oratore II 167 mit den Scholien. Seneca dial
II 1, 2. Schol. Pers. IV 49. Hist. aug. Salon. 1).
Die Inschriften und andere zum Bogen gehdrige
Werkstiicke (darunter solche mit Trophaen in
Belief?) wurden im J. 1545 in der Nahc des
Faustinatempels, aberverbautin dieWolbung eines
mittelalterlichen Kanals, ausgegraben. Andere
Stttcke, namentlich von der Wolbung (lichte Off-
nung des Bogens 3,95 m) sind im J. 1882, aber
gleichfalls nicht an alter Stelle, gefunden worden
(Not. d. scavi 1882, 222ff. und Taf. XVI); von
den Fundamenten haben auch die neuesten Aus-
grabungen keine Spnren zu Tage geftfrdert. Nach
den Inschriften (CIL VI 1303. 1304. 31 593) ge-
htfren zum Schmuck des Bogens die Statuen des
Aedilen Q. Fabius Maximus Allobrogicus, des L.
Aemilius Paullus (o. Bd. I S. 576f.), des jungeren
Scipio Africanus; die des Erbauers und des alteren
Africanus werden nicht gefehlt baben. Da die
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Unterschriften, wie sich durch Berechnung zeigen
lafit (Hals en Festschrift fur 0. Hirschfeld 4271),
nur sehr kleine Buchstaben (5 cm Hohe) hatten,
ist es unwahrscheinlich, dafi die Statuen, wie bei
den Bogen der Kaiserzeit iiblich, auf der Attika
standen. Wahrscheinlich mit Unrecht bringt man
mit dem Fabierbogen ein 1899 an der Nordseite
gefundenes Bruchstuck (Gatti Not. d. scavi 1890,
490. Hul sen Klio II 36 nr. 39; Rom. Mitt. 1902,
94) zusammen. Vgl. Jordan Topogr. I 2, 209.
L a n c i a n i Ruins and excavations 21 7f. Hii 1 s e n
Forum Romanum2 2061 [Hiilsen.]

Fabianus pagus, im Paelignerland bei Sul-
mona, wegen seines Weinbaus genannt bei Plin.
n. h. XVII 270. [Hiilsen.]

Fabidius. Modius Fabidius, Sobn des Quiri-
nus und Grander von Cures nach Varro bei Dio-
nys. II 48, 31, s. o. Bd. IV S. 1814, auch Bd. II
S. ^12. [Miinzer.]

Fabillus, unterrichtete den Caesar Maximus,
den Sohn des Kaisers Maximinus (235-238 n. Chr.)
im Griecbischen

; er verfafite griechisehe Epi-
gramme, die als Aufschriften fur die Biisten des
Prinzen dienten. Hist. aug. Maximin. 27, 3.

[Stein.]

Fabirannm [$a01oavov), Stadt im nOrdlichen
Germanicn. Ptolem. II U, 12 (vgl. die Anmer-
kung C. Mailers, welcher an Borkum denkt
und Fabaria vergleicbt). [Ihm.]

Fabius. Den Namen F. leitete Varro. aus
dem Plin. n. h. XVIII 10 schiipft (vgl. Miinzer
Quellenkritik der Naturgesch. des Plin. 265-268),
von faba ab, wie auch die Cognomina Lentidus
und Cicero von den Namen anderer Hulsentracbte

:

ut quisque aliquod optime genus sereret ; die Ab-
leitung ist durchaus mflglicb (vgl. Olck o. Bd. Ill
S. 611, 37). Die Gelehrten der aogustiscben Zeit

behaupteten dagegen, dafi F. nicht die alte Form,
sei, und suchten daher eine andere Etymologie;
entweder habe der Name frtiher Foditts gelautet
und komme von fodere (Plut. Fab. 1, 2) oder
Fovius von fovea (Feat. ep. 87), wobei ja der-
selbe Stamm zu Grunde liegt; als Begriindung
gaben die einen an, quod prineeps gentis eius ex
ea natus sit, cum qua Hercules in fovea eon-
eubuit (Fest. a. 0.), die andern, daB der Stamin-

lOvater der Fabier zuerst Wolfsgraben {fovea) an-
gelegt habe {fodere). Beide Deutungen hangen
zusammen mit Traditionen fiber den Ursprung des
Geschlechts.

.
Die Kiinstlichkeit der ersten liegt

auf der Hand; ihr Erflnder ist wahrscheinlich
auch der Erflnder der ganzen Zurackfuhrung des
Fabischen Hauses auf Herakles, namlich Verrius
Flaccus, der Hofgelehrte des Kaiserhauses und
des hochsten Adels, wozu damals besonders Paul-
lus Fabius Maximus gehCrte (Nr. 102). In einem

20 zu dessen Ehren gedichteten Abschnitt seiner auf
Verrius beruhenden Fasti (II 237, vgl. Nr. 159)
und in einem an ihn gerichtetcn Brief ex Ponto
III 3, 991 spielt Ovid auf die Abkunft der Fabier
von Herakles an, wahrend in der republikanischen
Zeit weder Zeugnisse noch Munzbilder auf irgend-
welche Beziehungen zwischen beiden hinweisen,
hochstens die Weibungen des kolossalen, in Tarent
erbeutetcn Lysippischen Herakles durch Fabius
Cunctator Nr. 116 und eines Heraklestempels in

30Gallien durch Fabius Allobrogicus Nr. 110 und
dieKeule auf dem Quadrans des Labeo Nr. 92. Wer
die Stammmntter des Geschlechts war. lie ft Verrius
(bei Fest. s. o.) vielleicht im dunkeln; auf Grund der
Vorstellungen, die man sich vom Zustande Latiums
zur Zeit des Herakles machtc, konnte man wahlen
zwischen einer Nymphe und einer sterblichen Be-
wohncrin des Landes (Plut. Fab. 1, 1), und wer
den letzteren Gedanken folgerichtig weiterspann,
mufite schliefilich auf eine Tochter Euanders ver-

40 fallen, so Sil. Ital. VI 627—636, der Hereuleus
und Tirynthius fast als stehendes Epitheton bei
Fabiern gebraucht (II 3. VII 35. 44. VIII 217,
vgl. ferner luvenal. VIII 14). Aus anderen Wur-
zeln erwachsen ist die Etymologie, Fabii komme
von Fovii und dieses von fovea der Wolfsgrube

;

sie knupft an die tlberlieferung an, dafi die Lu-
perci, die Wolfsgenossen, urspriinglicb nur den
beiden Geschlechtern der Fabier und der Quinc-
tier angehoren durften. Daran erliielt sich die

50 Erinnerung in der Bezeichnung der spateren Lu~
perci als Fahiani und Quinetiales (Fest. 257;
ep. 87. Ovid. fast. II 375—378, der die Fabier
als Genossen des Remus hinstellt; vgl. noch Prop.
IV 1, 26) ; daher kam es auch, dafi nur bei diesen
zwei patrizischen Geschlechtern der Vorname
Kaeso iiblich war, weil von den Luperci puellae
de loro capri eaeduntur (Serv. Aen. VIII 348 u. a.),

was Mommsen (Rom. Forsch. I 17, vgl. R. G.
I 51 Anm.) erkannt hat; darum erscheint sogar

60 noch unter Septimius Severua, als die Luperci
gewOhnlich Ritter von geringem Ansehen waren,
unter ihnen ein angesehener Mann senatorischen

Standes, weil er den Namen F. tragi (Nr. 97),

Fur alles weitere muB bier auf Wissowa bei

Marquardt St.-V.» HI 4401; Beligion und
Knltus d. R0mer484 nnd Ait. Luperci verwiesen
werden. Dentlich aber ist, dafi die Fabier eines
der altesten nnd echteeten rOmischen Gescblechter
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gewesen sind. Das wird dadurch bestatigt, daB sie

liher Tribus den Namen gegeben haben und daB

sie zu den gentes mawres der Patrizier gehSrten,

wie die Aemilier, Claudier, Cornelier, Valener.

In die Sagen von der Grmidung des Freistaats

sind sie nicht hineingezogen worden, weil ihre

historische Bedeutung auBer Frage stand (vgl.

auch Nr 158). Beim ersten Auftreten im Writ-

ten Jahrzehnt der Rcpublik erscheinen sie so-

fort an der Spitze des Staates bis sie einer 10

schweren Katastrophe erliegen Diesen Kern

der Uberlieferung darf man unbedenklich fest-

halten (vgl. Nr. 159). Zu den Einzelheiten,

die preiszugeben sind, gehort namentlich die, es

sei das ganze Gcschlecht vernichtet worden mit

Ausnahme eines einzigen F., der nun der neue

Stammvater wurde. Gerade bei den Fabiern lafit

sich aus manchen Spuren nachweisen, was Klebs

o Bd. I S. 569 mit zu weitgehender Verallge-

nieinerung ausgesprochenhat, dafi Fainilienstamm- 20

baume far die ersten Jahrhunderte der Repubhk

kiinstlich zurechtgernacht wurden; bei den Fa-

biern suchte man namlich die weitere Verzwei-

gung, die fur die kindcrreiche alte Zeit das Na-

turliche war und in der Tradition von dem Unter-

gang der 306 vorauagesetzt wird, zu beseitigen

und alle hervorragenden spateren Glieder des Ge-

schlechts moglichst in direkten gencalogischen Zu-

sammenhang miteinander zu bringen. Dabei wur-

den auch manche unberechtigten Identifikationen 30

vorgenommen, was umsoleichter geschehen konnte,

als die Zahl der Praenomina sehr klein war;

neben Q., das so haufig war, dafi Q, Fabius wie

unscr N. N. gebraucht wurde (z. B. Cic. div. II 71

in einer staatsrechtlichen Formel [doch s. Nr. 116],

wie Fabia in einer privatrechtlichen Top. 14,

vgl. noch Fabius de fato 12), kommen die all-

gemein gebrauchten C. und M. und die nur diesem

patrizischen Geschlecht eigenen K. (auch bei den

Quinctiern, s. o. und Nr. 20 Ende) und X. (vgl. 40

daruber Nr. 27) verhaltnismafiig selten yor. Bei-

spiele iur die willkurliche und schematische Ge-

staltung des Stammbaums der ersten zwei Jahr-

hunderte vgl. unter Nr. 27 und besonders 39ft,

wo auch die Cognomina besprochen werden. Ein

Schatten fallt auf den Fabieraamen durch seine

Verkuupfung mit dem dies Altiensis, ahnlich wie

auf den Claudiernamen durch die mit dem Decern

-

virat; in beiden Fallen schlofi sich die Tradition

ohne wirkliche Anhaltspunkte an den Namen an, 50

der an der Spitze der Eponymen des betreffenden

Jahres stand (vgl. Nr. 481. Die glanzeride Er-

hebung des Geschlechts in historisch hellerer Zeit

beginnt mit dem Helden der Samniterkriege, Q.

Fabius Maximus Rullianus Nr. 114 (vgl. den Stamm-

baum S. 17771), und setzt sich fort durch ^
den

gefeierten Gegner Hannibals, Q. Fabius Maximus

Verrucosus Nr. 116, so dafi der Name fur beriihmte

Feldherrn fast sprichwortlich wird (vgl. z. B. Cic.

de or. I 210; or. 232. Liv. IX 17, 11
) T
und von dem 60

Cognomen, das wahrscheinlich schon der erstere

empfing (vgl. Nr. 114), gesagt werden kann (Ovid,

fast. I 606): ilia domus meritis Maxima dicta

suis. Zur Unterscheidung der verschiedenen Q.

Fabii Maximi dient in diesen nnd den folgenden

Zeiten die Hinzufugung weiterer Beinamen, die

individueU nnd nicht immer Bicher zu deaten sind.

Nicht lange nach dem Hannibalischen Kriege

drohte der Hauptstamm der Fabier auszusterben

;

durch Adoptionen wurde ihm frisches Blut zu-

gefubrt, und die neuen Glieder des Geschlechts

und ihre Schne erhehten in der zweiten Halfte

des 2. Jhdts. v. Chr. den alten Ruhm. Im Zeit-

alter der Burgerkriege ging es mit den Fabiern

abwarts; noch einmal wurde der Niedergang unter

Caesar und Augustus aufgehalten ; dann ist das

Geschlecht erloschen; nur unwurdige Erben bru-

steten sich mit seinem Namen (vgl. Senec. benel

IV 30, 2. luvenal. VIII 131, dazu Nr. 121), den

schon in spatrepublikanischer Zeit manche trugen,

die nicht zu dem alten Patriziergeschlecht ge-

horten. ,

Die Fabier der Rcpublik haben nicht nur

durch die grofie Zahl ihrer MagistratuTen, bei

denen Iteration auffallend haufig ist, und durch

ihre Kriegstaten hohen Ruhm gewonnen, sondern

auch durch fricdliche Betatigung. In drei Ge-

nerationeu nacheinander ist die Wurde des Prm-

ceps senatus ihnen zugefallen (Plin. n. h. VII 133)

;

auch ein vierter F. hat sie noch erhalten (Nr. 116).

Als Gesandte zu fremden Staaten begegnen sehr

haufig Fabier, wie sie auch schon in sehr friiher

Zeit in Familienbeziehungen und Patronatsyerhalt-

nisse zu anderen italischen, besonders samnitischen

Gemeinden getreten sind (vgl. Nr. 19. 20. 27.

42. 48. 109. 112. 116. 124). Auch in den Kol-

legien der Staatspriester, zumal in dem der Pop-

tifices, scheint fast immer ein F. gewesen zu sum

(vgl. in chronologischer Folge Nr. 68. 116. 91.

115. 128). Daher haben sie tatigen Anteil an

der Einburgerung und Entwicklung von Kunst,

Wissenschaft und Literatur in Rom genommen

(vgl besonders Nr. 91. 110. 115. 116. 122. 126.

128). Trotz der Existenz Fabischer Laudationen

(auf Nr. 103; vgl. auch S. 1876) und Annalen

sind Spuren von Falschungen, die der Famihen-

eitelkeit und Familienubcrlieferung entsprungen

sein durften , ziemlich goring ; die meisten Ent-

stellungen in der Geschichte der Fabier — und

deren gibt es allerdings viele — erweisen sich

vielmehr als Werk der jungeren Annalistik; es

handelt sich hier nicht urn falsi Irtwnpht,

plures consulates (vgl. die vielberufene Cicero-

stelle Brut. 62), sondern hauptsachheh urn roman-

tische Ausschmuckung und tendenziOse Fiirbung

schlichter Tatsacben, an deren eigener Geschicht-

lichkeit zu zweifeln kein Grund vorliegt; zu dieser

Art der Umgestaltung der Tradition reichten die

vielbenutzten Mittel berufsmafiiger Literaten aus,

die als solche noch zu durchschauen sind; das

Haus der Fabier selbst durfte solche Ktinste ver-

schmahen, weil es des echten Ruhmes auch ohne-

hin genug besaB. Die ,Familiengeschichtc' der

Fabier, die Atticus verfafite (Nep. Att, 18, 4,

vgl. Nr. 108). ist schwerlich eine solche in mo-

dernem Sinne gewesen (vgl. Herm. XL 94tf.)-

In der alten Realencyklopadie III 36bff. VI

2899ff. hat Haakh die
* Geschichte der Fabier

gegeben ; ohne Kenntnis seiner Arbeit begonncn,

doch nach ihr und mit ihrer steten Berucksichti-

ffung vollendet ist die umfangreiche Dissertation

von G. N. du Rieu De gente Fabia, Leyden

1856 -, an Grundlichkeit und an kntischer Scnarte

ist Haakh von du Rieu nicht uberboten worden;

an Ausfuhrlichkeit bleibt die folgende Darstel-

lung vieUach hinter beiden znruck. [Mnnzei.J
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Die Adoptivlinie des Fabischen Hauses, die
von Q. Fabius Maximus Aemilianus (Nr. 109) ab-
stammte, ist in den Consulfasten der Kaiserzeit
noch durch drei Consulate (11 und 10 v. Chr.,
34 n. Chr.) vertreten. Diese letzten Fabier, die
auf ihre Abstammung von dem Aemiliscben Ge-
schlechte ebenso hohes Gewicht legten wie auf
ibren Fabiernamen (vgl. Nr. 101. 102. 120), traten
unterAugustus in venvandtschaftlicheBeziehungen
zum Iulischen Kaiserhause (s. die Stammtafel u.
S. 1777f.). In der Neronischen Zeit erlischt ihr
Andenken (vgl. Nr. 118 und 121). Fabius Maximus,
Rector von Samnium unter Constantius II. (CIL
IX 2639= Dessau 1247 und sonst), hat mit dem
patrizischen Hause naturlich nichts mehr gemein,
ebensowenig wie viele andere Fabii Maximi, die
in Inschriften begegnen (CIL II 4214. VI 17545.
VIII 60. 3600. 6437. IX 5445. CIG II Add. 2146 b
usw.). Noch heute leitet das italienische Fiirsten-
haus Massimo seine Abstammung von den Fa-
biern ab unci fuhrt die Worte, die Ennius vom
Cunetator gebraucht (cunekmdo restituit), als
Devise.

Der Gentilname F. findet sich unter dem Prin-
cipat am haufigsten in Spanien (vgl. die Indices
von CIL II mid u. Nr. 33. 65. 75. 85. 87. 88.
95. 119. 130. 140. 179), wo mehrere der patrizi-
schen Fabier in republikanischer und noch in
Augusteischer Zeit als Feldherren und Statthalter
tatig gewesen waren. [Groag.]

1) Fabius, Urheber eines nach ihm benannten,
vor dem J. 690 = 64 gegen den Ambitus ge-
richteten Gesetzes de numero sectatorum (Cic.
Mur. 71); vielleicht ist dasselbe Gesetz b'ei Piut.
Cato niin. 8, 2 gemeint und war dann im J. 687
= 67 seit kurzer Zeit in Kraft. Aber ein F.,
auf den es zuruckzufuhren ware, ist in diesen
Jahren nicht zu finden.

2) Fabius, Urheber eines Gesetzes gegen die
Anmafiung des Herrenrechtes iiber freie Leute
und fremde Sklaven, zuerst von Cic. Eab. perd.
8 im J. 691 = 63 erwahnt, spater efters in den
Rechtsquellen angefuhrt (vgl. Mommsen Strafr.

780ff.); das Gesetz rflhrt schwerlich von Q. Fabius
Labeo Nr. 91 her (so noch Lange Rom. Altcrt.s
II 663), sondern eher aus dem Zeitalter der Blirger-
kriege.

3) Fabius, (Jenturio im Heere des Pompeius
in Asien 691 = 63, war einer der ersten, die die
Mauern von Jerusalem ersturmten (Joseph, ant.
Iud. XIV 69; bell. I 140). Von dem Fabius
Maximus Nr. 100, der als Pompeianas partes
secutus bezeichnet vvird und wohl am Biirger-
kriege teilgenommen bat. ist dieser F. vielleicht
verschiedcn; eher konnte er der F. sein, der 712
= 42 als Parteiganger der Caesarmorder in Da-
maskus befehligte (Joseph, ant. Iud. XIV 295.
297; bell. I 236. 239).

4) Fabius, im J. '694 = 60 von Cicero (ad
Att. II ], 5) als einer seiner Freunde und zu-
gleieh, wie es scheint, als einer der Liebhaber
Clodias erwahnt, vielleicht Q. Fabius Sanga Nr. 143.

5) Fabius, erhielt durch magische Kunste des
Nigidius Figulus eine verlorene Summe Geldes
wieder (Varro bei Apul. apol. 42).

6) Fabius, ein Paeligner, in Curios Heere in
Africa 705 = 49 gefallen (Caes. bell civ. II 35,
If- 5). [Mfinzer.]

7) Fabius. In einem von Joseph, ant. Iud.
XVI 169 mitgeteilten Schreiben, das Agrippa wiih-
rend seines Aufenthaltes im Orient (16-13 v. Chr.)
an die Stadt Eyrene ricbtete, wird ein alteres
Eeskript des Augustus an zov iv Aipvy organ}-
yov tots ovta &aptov (in den Hss. zum Teil
&ldfiiov, doch durfte $dfitov richtig sein, vgl.
Niese z. St.) erwahnt. Sollte es sich wlrklich
urn einen Proconsul (dv&vxazos) von Kreta und

10 Kyrene handeln, so ware der ErlaB Agrippas un-
genau wiedergegeben. Die Personlichkeit ist nicht
bestimmbar; an einen der beiden Fabischen Brai-
der Paullus und Africanus (Nr. 102 und 101) ist
kaum zu denken. [Groag.]

8) Fabius, ein romischer Bitter, der durch
Kaiser Claudius (41—54 n. Chr.) getotet wurde,
Sen. lad. de rnorte CI. 13, 4. Vielleicht aus
seinem Besitz stammt der Felix, Ti. Glaudii
Caesaris Augusii dispem(ator), Fabiamts, CIL

20 XIV 3920; vgl. H til sen Rom, Mitt. Ill 224.
Hirschfeld Beitr. z. alt. Gesch. II 51.

9) Fabius, willkiirlich gewahlter Name, Mar-
tial. VII 66. VIII 43. IX 9. [Stein.]

10) Fabius (Sen. contr. X praef. 13) s. Paullus
Fabius Maximus (Nr. 102).

11) Fabius (Iuven. VII 95) s. Paullus Fabius
Maximus (Nr. 102),

12) Fabius (Suid. s. Mdgxog 'Ammo? ~ Aelian.
frg. Ill Hercher) s. Paullus Fabius Persicus

30 (Nr. 120).

13) Fabius (Marc, eh £• IV 50) s. M. Fabius
Iulianus Heracleo Optatianns Nr. 87.

14) Fabius. Ein Inschriftfragment ausEleusis
('E<ptjti.&ez. 1896, 39) nennt einen Unbekannten:
$1[a]ftla$ IIoQx[Arjtarfj;] d(j%iEQEiag etc. viov,
xazsga 4>afita>v Arjpi^TQto[v] xai Alfiehavofv xai]
IIq6[x1ov oder IlQoxkrj'Cavov] ovvfxXrjtixwv],
Diese Senatoren, die wohl der nachantoninischen
Zeit angehoren, sind ebensowenig bekannt wie

40 ihr Vater, der — wenn ein zugleich gefundenes
Bruchstiick zu demselben Steine gehort (vgl. S kia

s

a. a. O.) — gleichfalls Senator war (sein Cursus
honorum ist vielleicht folgendermaBen zu erganzen

:

yiliajQXQV Xeyioivofg , zaiMav xai dvzi-
OTQarqyov knaQ%da? Maxsdjovlas, Tapdav*} (vgl.

Mommsen St.-R, 113 259, 2)7 .... [qyepova
fayi&vos X] Ovlfalag] ).

'

[Groag.]

15) C. Fabius C. f., Munzmeister kurz vor
665 = 89, vielleicht ein Sohn des C. Fabius Ha-

50 drianus, des Marianischen Praetors von 670 =
84 (Mommsen Miinzw. 578 nr. 205; Trad. Blac.
II 403 nr. 208. Babelon Moimaies de la rep.

rom. I 4851T. ; iiber den Typus der Miinzen vgL
auch u. S. 1759). Vgl. noch Nr. 81. 82.

16) C. Fabius, empfing 695 = 59 von Q. Ci-
cero aus Asien vertrauliche Mitteilungen , von
denen er schlechten Gebrauch machte (Cic. ad
Q. fr. I 2, 6: ad C, Fabium nescio quern). Ob
es sich um Nr. 17 oder um einen andern handelt,

60 bleibt unbestirnmt

17) C. Fabius, Sohn eines M. (vgl. die Mfin-
zen), nach der gewGhnlichen Annahme for den
des M. Fabius Hadrianua Nr. 83 gehalten und
deshalb selbst mit dem Beinamen Badrianus
belegt; docb. dieser ist fur ihn nicht bezeugt,
und als sein Vater kOnnte auch M. Fabias Nr. 26
in Frage kommcn. Aus Cistophoren von Ephesos,
Tralles und Apameia mit der Anfechrift C. Fabi

1745 Fabius Fabius 1746

M. f. proeos.
t
von denen die ephesischen datiert

sind (OZ und OH = 77 und 78 der Aera der

Provinz Asien), ergibt sich, das F. nach der Ver-

waltung der Praetur Statthalter von Asien ge-

wesen ist im J. 697/8 = 57/6 als Nachfolger des

T. Ampius Balbus (o. Bd. IS. 1978) und als

zweiter Nachfolger des Q. Cicero (Pin der Abh.

Akad. Berl. 1855, 567 nr. 173—176 = CIL I

520, vgl. Waddington Pastes des provinces

Asiat. 6741; Bull. hell. VI 2851). Vom J. 700 10

= 54 an war er als Legat Caesars tatig. Da-

rn als lag er mit einer Legion im Winterquartier

im Gebiet der Moriner und eilte von dort aus

herbei, als der Oberfeldherr dem bedriingten Q.

Cicero zu Hilfe zog (Caes. b. G. V 24, 2, 46, 3.

47, 3. 53, 3). 701 = 53 nahm er an dem Feld-

zuge gegen die Menapier teil (ebd. VI 6, 1). 702
= 52 schlug er in Abwesenheit Caesars einen

Angriff auf das rOmische Lager mit zwei Legionen
muhsarn, aber erfolgreich ab (ebd. VII 40, 2. 41, 20

2—4), nahm dann an den Kampfen um Alesia

teil (ebd. 87, 1) und bezog mit zwei Legionen
" die Winterquartiere bei den Eemern (ebd. 90, 5).

703 = 51 wurde er nach einigen anderen Unter-

nehmungen dem C. Caninius Rebilus (o. Bd. Ill

5. 1478 Nr. 9) zu Hilfe gegen die Plctonen ge-

sandt und erwarb sich hicr durch gluckliche

Kampfe besondere Verdi en ste um die endgiiltige

Unterwerfung dieser Stiimme (Hirt. b. G. VIII
6, 3. 24, 2. 27, 1—29, 4. 31, 1-4. 37, 2, daraus 30
Oros. VI 11, 17ff.), worauf er im J. 704 = 50
mit vier Legionen im Gebiet der Haeduer blieb

(ebd. 51, 4). Aus Cic. ad Att. VII 3, 3 vom
9. Dezember 704 ~ 50 lafit sich mit Wahrschein-
lichkeit darauf schlieBen, daB damals im Seuat
Tiber Belohnungen des F. und des Caninius Ee-
bilus verhandelt wurde. F. selbst war in den
letzten Tagen des Jahres als Gesandter Caesars
in Pom anwesend, wenn sein Name in den An-
fangsworten von Caes. bell. civ. I 1, 1 festzu-40
halten ist (vgl. Nissen Histor. Ztschr. N. F. X
76f., 3). Wahrend in den nachsten Monaten im
J. 705 = 49 in Rom gelegentlich das Gerucht
im Umlauf war, F. sei zu Caesars Gegnern tiber-

gegangen (Cic. ad Att. VIII 3, 7 vom 18. Febr.),

leistete er dem Feldherrn vielmehr gute Dienste,
indem er, mit drei Legionen von Narbo aufbre-
chend. den Pompeianern in der Besetzung der

Pyrenaenpasse zuvorkam (Caes. bell. civ. I 37,
1—3. Dio XLI 20, 1), zur Sicherung der Ver- 50
bindung mit Gallien zwei Briicken iiber den Fluf}
Sicoris schlug (Caes. ebd. 40, 1. 48, 2. Dio ebd.
2 1 und die bei Ilerda stehenden Feinde bis zu
Caesars Eintreffen im Schach hielt (Caes. ebd.

40, 2— 7. Dio a. O.). Da F. trotz seiner treuen
und erfolgreichen Tatigkeit spater unter Caesars
Gehilfen uud Gnnstlingen nicht erwahnt wird.
ist er vielleicht bald nach diesen Ereignissen ge-
storben. Nach der Bezeichnung als Fabium. tuum
Cic. ad Att. VIII 3, 7 darf man ihn wohl fur 60
einen Freund des Atticus halten.

18) K. Fabius, im J. 364 = 390 bei Dio frg.

24, 6, vgl C. Fabius Dorsuo Nr. 68.

19) K. Fabius. In dem ausgeschmiickten
Kriegsberichte des J. 444 = 310 bei Liv. IX 36,
2-9 (daraua Frontin. strat. I 2, 2. Flor. I 12,

4) gent Kaeso, der Bruder des Consuls Q. Fabius
Maximus Rullianus Nr. 114, fur diesen als Kund-

schafter nach Etrurien, der etruskischen Sprache
machtig, als Hirte verkleidet und von einem ein-

zigen treuen Sklaven begleitet ; er dringt bis zu
den umbrischen Camertern vor und schliefit im
Namen des Consuls ein Biindnis mit ihnen. Dieser
Bruder des Rullianus ist ebenso frei erfunden,
wie der andere Nr. 41 ; weil man das auch im
Altertum erkannte, haben einige Annalisten (bei

Liv. 2) ihn einfach beseitigt und durch einen
Halbbruder des Consuls C. Claudius ersetzt, der
ebenso frei erfunden ist (in Erinnerung an eine

ahnliche Mission eines spateren Claudiers? vgl.

die Bd. Ill S. 2850, 1 erwahnte). Zur Kritik
der ganzen Erzahlung vgl. die Zusammenstel-
lungen bei Binneb&ssel Quellen und Gesch.
des zweiten Samniterkrieges (Diss. Halle 1893)
14—18.

20) K. (Fabius?). Das Ineditum Vaticanum
Herm. XXVII 121 gibt an, dafi ein Keacov bei

Beginn des Krieges um Sicilien 490 = 264 mit
einem karthagischen Gcsandten verhandelt und
dessen Drohungen mit der punischen Seemacht
durch eine langere Eede beantwortet habe, in der
er bewies, da6 die Romer immer von ihren Geg-
nern gelernt hiitten und dadurch alien iiberlegen

geworden seien. Die Gedanken dieser Rede
finden sich ahnlich bei Diod. frg. XXIII 2, 1

und 2 an der entsprechenden Stelle und lassen
sich auf Poseidonios zuriickfuhren (vgl. Wend-
iing Herm. XXVIII 835ff.). Dafi bei Kioow an
einen Fabier zu denken sei, hat der Herausgeber
des Ineditums (v. Arnim Herm. XXVII 129; vgl.

auch Helbig Abh. Akad. Munch. XXIII [1905]

2, 270f.) mit Recht fur wahrscheinlich gehalten

;

aber mit der guten Polybianischen Ubcrliefermig

uber den Beginn des sizilischen Krieges lafit sich

diese Angabe nicht vereinigen (vgl. Bd. Ill S. 2669,
40ff.), und sie ist deshalb wertlos. Fur die den
Fabiern von der Tradition so gern zugeteilte Rolle

als Gesandte Roms an auswlirtige Machte bietet

das Ineditum ein neues Beispiel, und auch die

Wahl des Praenomens, das bei historischen Fa-
biern seltener ist, als bei erfundenen, erscheint

bezeichnend.

21) L. Fabius, im J. 552 = 202 von Scipio

Africanus mit zwei anderen Mannern nach Ear-
thago geschickt, um iiber den Bruch des \Vaffeii-

stillstandes Beschwerde zu fuhren (Polyb. XV 1,

3. Liv. XXX 25, 2). Bei den patrizischen Fa-
biern kommt sonst das Praenomen L. nicht vor,

doch ist dieser F. wohl zu ihnen zu rechnen.

22) L. Fabius, Quaesitor in einem der 702
= 52 angestrengten Prozesse gegen Milo (Ascon.

Milon. p. 48 Kiessl.).

23) L. Fabius. Centurio der achten Legion
Caesars in Gallien, fand 702 = 52 bei der Be-
stiirmung von Gergovia den Heldentod (Caes. b.

G. VII 47, 7. 50, 3).

24) M. Fabius, Ieitete Ende 413 = 341 als

zweiter Interres die Wahlen der Consuln fiir das
folgende Jahr (Liv. VIII 3, 5). Vielleicht ist er

mit M. Fabius Ambustus identisch, der dreimal
als Interrex fungiert hatte (Nr. 44), vielleicht

aber auch mit M. Fabius Dorsuo Nr. 69.

25) M. Fabius, einer der Triumvirn, die im
J. 420 = 334 die Kolonie Cales dednzierten (Liv.

VIII 16, 14). Sein Name ist von einem Anna-
listen zur Ausschmuekung des Berichts fiber die



174V iabius

Einnahme von Cales im vorhergehenden Jahre

verwendet worden : Er sei dort gefangen gewesen,

gelegentlich eines Festes entkommen und. der

Fiihrer der Romer bei einem erfolgreichen Uber-

fall geworden (ebd. 9f.). Seine Identitat mit dem
Vorigen ist m6glich, ebenso die mit Nr. 44.

26) M. Fabius, Nebenklager des M. Plaeto-

rius im Prozessc des M. Fonteius 685 = 69 (Cic.

Font. 36). Nach der Art, wie Cicero von ihm
spricht, war er jedenfalls kein AngehOriger des

patrizischen Geschlechts.

27) N. Fabius. Das Praenomcn Numerius
kam in keinein andem Patriziergeschlechte als

bei den Fabiern vor. Erne Uberlieferung, die

der Annalistik fremd war, behauptete dariiber

folgendes (Fest. 1701; ep. 171. Auct, de praen.

6) : Ein romischeT F. babe die Tochter eines

reicben und angesebenen Samnitcn, des N. Ota-

cilius von Haluentum, zur Gattin empfangen
unter der Bedingung, da6 er seinem Erstgeborenen

den Vornamen des miitterlichen GroBvaters bei-

lege. F. Dummler (Rom. Mitt, 11 42 = Kl.

Schr. II 530) bat bei der Publikation der Fibula

Praenestina, die das Vorkommen des Praenomens
Numerius in friiber Zeit fur Latium beweist, die

geistreiche Vermutung geauBert, daB diese Tra-

dition einer falscben oder boshaften Etymologie

den Ursprung verdanke : Numerius sei zusammen-
gebracht worden mit den nummi, die die reiche

samnitische Erbtochter dem Fabischen Hause zu-

fiihrte. Tiber die Zeit jenes Ehebundes wufite

die Tradition nichts zu sagen; ganz willkiirlich

hat ein Antiquar, vermutlich Varro, die gemein-

same Quelle des Festus und Auct. de praen., den

F. fiir den ausgegeben, der allein den Untergang

seines Geschlechts am Cremera uberlebt baben
soil Die Fasten lassen allerdings den ersten

Numerius als Sohn dieses F. erscheinen, aber

nicht als den altesten, sondern als den jungsten

von dreien (Nr. 163, vgl. Mommsen R. Forsch.

I 19) ; aufierdem ist es wenig wahrscheinlich,

daB in so friiher Zeit scbon Familienverbindungen

zwischen Koraern und Samniten geschlossen wur-

den (vgl. Pais Storia di Eom a I 2, 700, I, der

aber wieder zu tief hinabgeht). Ein spateres

Ehebundnis zwischen Fabiern und Otaciliern vgl.

Nr. 171 (s. auch em gemeinschaftlich.es Consu-

lat bei Nr. 94 und eine ebensolche Praetur bei

Nr. 103 im J. 540 = 114); in friiheren Perioden

entbehrte ein solches gewiS nicht der politischen

Bedeutung und blieb deshalb in Erinnerung.

28) P. Fabius (Praenomen Cic. Tull. 5. 21.

31. 48 frg. 1) hatte unter Sulla im Mithridati-

scben Kriege gedient und gute Beute gemacbt
(ebd. 14. 15. 19), wollte sein Vermogen in Lan-
dereien anlegen und kaufte von einem Senator
C. Claudius ein Landgut im Gebiete von Thurioi
{ebd. 14— 23), das an die Besitzung des M. Tul-

lius grenzte. Beide Nachbam erhoben Auspruch
auf ein Stuck Land, die Centuria Populiana, und
wollten diesen Streit vor Gericht bringen ; doch
F. uberfiel mit Bewaffneten die auf dem Grund-
stfick weilenden Leute des M. Tollius, totete die

meisten Ton ihnen und setzte sicb mit Gewalt
in den Besitz des streitigen Objekts. Er wurde
darauf in Rom Ton H. Tullius auf Schadenersatz
verU&gt und vor Gericht von L. Quinctras ver-

teidigt, wfthrend semen Gegner Cicero in der

*aDiUS l<*o

teilweise erhaltenen Rede vertrat. Die Zeit der

Rede bat Drumann (B. G. V 258) auf Grand
der Erwahnung eines Praetors Metellus (ebd. 39)

auf das J. 682 = 72 oder 683 = 71 bestimmt.

Wabrscheinlicher ist der spatefe Termin, weil

im J. 682 = 72 die Banden des Spartaous das

Gebiet von Thurioi besetzt hielten (Appian. bell,

civ. I 117), und die Scbilderung der dortigen

Zustande in der Rede (14, aucb 18f.) am besten

10 auf die Zeit unmittelbar nach dem Abzug der

Sklavenhorden paBt.

29) Q. Fabius. Auf einem Wandgemalde einer

Grabkammer vom Esquilin, jetzt im Conserva-

torenpalast, sind historiscbe Szenen dargestellt,

als deren Hauptpersonen, durch Beischriften (OIL

VI 29827 = 36612) bezeicb.net, ein Q. Fabius

und ein M. Fannius erscheinen. Auf der am besten

erhaltenen Szene des Mittelstreifens stent Fan-

nius, nur mit einem Lendenscmirz bekleidet, die

20Rechte ausstreckcnd, dem F. gegenuber, der als

alterer Mann charakterisiert, mit der Toga be-

kleidet und auf den Speer gestiitzt ist; hinter

Fannius ist ein Tubablaser, binter Fabius sind

vier mit der Tunica bekleidete und mit dem Speer

bewaffnete Manner sichtbar. Auf dem oberen

Streifen steben Fannius und F. (grofitenteils zer-

stort) in denselben Stellungen einan der gegen-

uber, aber Fannius ist hier mit Helm und Bein-

schienen bewaffhet, und hinter ibm ist eine mit

30 Zinnen gekrQnte und von ein igen Mannern be-

setzte Stadtmauer zu sehcn. Der unterste Streifen

zeigt Reste einer Eampfszene obne Beischrift (vgl.

Yisconti Bull. com. XVII 340—350 mit guter

farbiger Abbildung Taf. XI und XII. Helbig
Fiihrer 2 I 420f.). Ein F. und ein Fannius er-

scheinen in Beziehungen zu ninander nur im spa-

nischen Kriege von 613 = 141, wo sich unter

dem Befehl des Q. Fabius Servilianus Nr. 115

nach Appian. lb. 67 <fravio$ 6 Aadiov xt^Ear^s

40 auszeichnete , und in diese Zeit kOnnte das Bild

gesetzt. werden (Hulsen KOm. Mitt. VI 111).

DaB der Scbwiegersohn des Laelius C. Fannius

M. f. war, wurde freilicb zu weitergehenden Ver-

mutungen nOtigen, wenn man die Deutung des

Bildes von diesem Anhaltspunkte aus versucben

wollte ; aber bei unbefangener Betrachtung kommt
man iiberhaupt zu der An sicb t, daB eber Ver-

handlnngen zwischen zwei Gegnern dargestellt

seien, afs daB beide Manner Landsleute, Romer
SOwaren. Vielleicbt handelt es sicb doch um eine

uns unbekannte Episode aus alterer Zeit, etwa

aus den Samniterkriegen, um die Einnahme einer

Stadt, deren Kommandant ein Italiker M. Fan-

nius war, vielleicbt durch Q. Fabius Rullianus.

Das Bild selbst kann trotzdem viel junger sein.

30) Q. Fabius und Cn. Apronius, gewesene

Aedilen, vergriffen sich im J. 4S8 = 266 tatlich

an Gesandten des illyrischen Apollonia und wurden

darauf laut SenatsbeschluB den Gesandten durch

60 die Fetialen ubergeben (Val. Max. VI 6, 5; ohne

Namen Liv. ep. XV) ; Dio frg. 42 (daraus Zonar.

VUI 7) nennt nur einen Senator Q. Fabius und

fiigt hinzu, daB die Apolloniaten ihn unge-

krankt zurtickschickten. ,Die Geschichte ist ein

rOmisches Exemplnm* (Niese Gesch. d. griech.

und maked. Staaten H 66, 2; GrundriB der rom.

Geseh.3 77, 2), und zwax, da Apronii in republi-

kaniscber Zeit sonst nicht vorkommen, mid also

i/*y ramus

ein Q. Fabius ursprflnglich wohl ihr einziger

Held ist, ein Gegenstttck zu der bekannten Er-

zahlung, daB der rtaiische Gesandte Q. Fabius,
der den Kelten gegenuber das Velkerrecht ver-

letzt batte, diesen trotz ihrer Forderung nicht

ausgeliefert worden war (vgl. Nr. 48). Der ver-

schiedene MaBstab, den Eom Griechen und Bar-

baren gegenuber anlegte , wird dadurch beilaufig

auch aufgezeigt. Die PersOnlichkeit des Q. Fa-

bius kann aber historisch sein, vgl. Nr. 116.

31) Q. Fabius, unter Flamininus in Griechen-

land 557 = 197 (Polyb. XVIII 10, 8, daraus Liv.

XXXII 36, 10), s. Q. Fabius Buteo Nr. 57.

32) Q. Fabius, kehrte als Quaestor des L.

Manlius Acidinus Fdvianus, der 566 = 188 als

Praetor nach Hispania citerior gegangen war und
dort mehrere Jahre blieb, im J. 569 — 185 nach
Rom zuriick (Liv. XXXIX 29, 7). Er kann mit
Q. Fabius Buteo Nr. 58 oder mit Q. Fabius Ma

±aDius 1Y5U

scheinlich gebort er in die fruhe Kaiserzeit (vgl.

Mommsen OIL I p. 178f, der de Rossis Le-
sung Q. Fabio Allohrogiei nfepoti) [Q. f(UioJ]
Maximo ablebnt). [Groag.]

39ff.) Fabii Ambusti und Vibulani. Die
Beinamen Vihulanus, Ambmtus und Maximus
sollen einander bei den Fabiern abgelost haben.
Vibulanus gehort nach Mommsen (E. Forsch.

II 292) zu denen, die von dem Namen einer alten,

10 ganz verschollenen Ortschaft abgeleitet sind. Am-
bustus hat Du Eieu De gente Fabia 80f. bild-

lich deuten wollen, als iudicio ambustus, d. h.

angeklagt, doch weder verurteilt noch freige-

sprochen ; dagegen laBt sich auBer anderen Griin-

den besonders geltend machen, daB Val. Mas.
VIII 1 nach den Lemmata Absol. und Damn.
als drittes Ambust. bringt, aber gerade das Bei-

spiel des F.
T
dem nach Du Eieu sogar der Bei-

name deshalb gegeben worden ware, nicht kennt.
ximus Nr. 105, die beide im J. 573 = 181 Prae- 20 Deranach ist die einfacbste Erklarung des Cog-
toren waren, identisch sein.

33) Q. Fabius aus Sagunt, erbielt von Q. Me-
tellus Pius wahrend des Sertorianischen Krieges
das romische Biirgerrecht (Cic Balb. 50), ebenso

wie andere Fabii in Sagunt es von Cn. Pompeius
empfingen (ebd. 51). Fabier aus Sagunt, wieder-

holt mit dem Vornamen Q., sind spater inschrift-

lich nacbweisbar CIL II 3859. 3895. 3903a-3910.
4214. 6036. [Mtinzer.]

nomens die buchstabliche : Ambustus = eircum-
usttis (Fest. ep. 5) ; eine Brandwunde oder etwas
Ahnliches wird einem F. diese Benennung einge-

tragen haben, die er dann seinen Nacbkommen
vcrerbte. Der Stammbaum fur die Fabier der

ersten beiden Jahrhunderte ist nun in sehr merk-
wiirdiger und schematischer "Weise hergestellt

worden, indem namlich dreimal, zweimal fiir die

Vibulani und einmal fur die Ambusti, ein Vater

36) Fabius Agrippinus, vermutlich Nachkomme
des Folgenden , Legat von Syrien (wohl Syria
Code, da Marius Secundus im J. 218 Svria Phoe-
nice verwaltete, Dio LXXVIII 35, 1), im J. 219
von Elagabal getotct (Dio LXXIX 3, 4 p. 457
Boissevain). Der in den Arvalakten des J. 214

drei BTtidern stets nur einer einen einzigen Sohn
gehabt haben sollte. Die erste Generation von
drei Briidern sind Q. K. M. Fabii Vibulani Con-

suln 269 = 485 bis 275 = 479 (Nr. 159); scbon
ihr Vater muBte das Cognomen gefuhrt haben,
weil sie es alle tragen ; er soil als Stammvater
den Luperkervomamen K. (s. o.) getragen undgenannte [AJgrippinus (CIL VI 2103) ktfnnte

F. sein (doch vgl. o. Bd. Ill S. 2691 Nr. 93). 40 miiBte z'ur Zeit der Grundung der^Republik ge-

37) C. Fabius Agrippinus (Praenomen im Mi- ^ ljl1 ^ 1-~ 1-— ^-° J -- a—
-

» 1j~ -"-— ^- ,--

litardiplom), Legat von Thrakien unter Antoninus
Pius vor 148 (Munzen von Topiros, Mionnet
Suppl. II 500 nr. 1751. Stuart-Poole Catal.

of greek coins, Thrace 175 nr. Iff.; die Miinzen
von Perinth, auf denen vjifaxsvovxog) $afi. 'AyQm-
zieLvov IJsQfiv&ioiv) steben soil [Mionnet ebd.

404 nr. 1203. Stuart-Poole 150 nr. 23]. sind
nach Pick Num. Ztschr. XXIII 1891, 53, 55

bliiht haben. DaB die drei altestcn Fabier wirk-
lich Bruder gewesen seien, ist denkbar, doch nicht

auBer Zweifel. Hier wurde nun die befremdende
Fiktion, daB den drei Sflhnen nur ein Enkel ent-

sprach, leicht gemacht durch die Uberlieferung

vom Untergange des ganzen Geschlechts am Cre-

mera und vom Ubrigbleiben eines einzigen Knaben.
Q. Vibulanus, in den Fasten 287 = 467 bis 295
= 459 verzeichnet (Nr. 165), wird als der zweite

verlesen und gehSren uberdies nach Topiros ; sollte 50 Stammvater hingestellt und als Vater von M.
die Lesung jedoch richtig sein, so miiBte man rt x" 'r,~v " ^- l—»— : J- oli^ Jjrt L; - OJ "

mit Dessau Prosop. II 44 nr. 12 annehmen,
daB F. noch als Legat in der Provinz die Fasces
fuhrte)._ Consul sutfectus mit M. Antonius Zeno,
der gleichfalls Legat von Thrakien gewesen war,
im Oktober 148 (CIL in p. 1985 nr. LX Mili-
tardiplom vom 9. Oktober d. J.). F. war viel-

leicht ein Verwandter des C. Fabius Loiigi p&imi)
p(ilaris)

f. Longi p. p. n. Fabi Rufi pron. C. B
Gratti aim. Votfuria) Agrippa, Gemeindebe- 60 Wurde, als seine beiden angeblichen Bruder;
amten von Ostia in frubestens Traianischer Zeit ~- ^ 1 -L J

'

v '" a— ^ T
- - "

(CIL XIV 349 vgl. 350).

38) Q. Fabius Allobrogicinus Maximus, in
einem (nicht mehr erhaltenen) Inschriftfragment
aus Rom genannt {CIL VI 1407 - 31646). Sein
Name beweist, daB er, wie Paullus und Africanus
Fabius Maximus (Nr. 102 und 101), von Q. Fabius
Maximus Allobrogicns (Nr. 110) abstammte ; wahr-

Q. N. Fabii Vibulani, die 312 = 442 bis 347
= 407 Consuln und Consulartribune waren
(Nr. 162. 163. 166). Um dies mit den Fasten

in Einklang zu bringen, waren bereits gewalt-

samere Mittel notwendig. Der Mann, der 277
= 477 noch ein unmundiges Kind war, soil zehn
Jahre spater und ein Sohn von ihm schon 35

Jahre spater das Consulat bekleidet haben ; dieser

Sohn selbst gelangt um 20 Jahre friiher zu der

ein Consulat, das sicb mit der Vorstellung vom
Untergange des ganzen Geschlechts nicht ver-

trug, wurde uberhaupt beseitigt (vgl. Nr. 161).

Die Schwierigkeiten haufen sich noch mehr bei

den drei angeblichen Briidern der dritten Gene-
ration. Drei Bruder sollen die Schuld an der
gallischen Katastrophe tragen und in dem ver-

hangnisvollen J. 364 = 390 Consulartribunen ge-
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wesen sein; Liv. V 35, 5 fuhrfc sie bei ibrem
ersten Auftreten ein als M. Fabii Ambusti filU.

Die Fasten vor der gallischen Katastrophe kennen
zwei Fabii Ambusti, Num. Tribun 348 = 406
und K. Tribun 350 = 404 bis 359 = 395 (Nr. 45
und 42), und die Fasten nach der gallischen

Katastrophe kennen zur Zeit der Licinischen Ge-
setze zwei Vettern M. Fabii Ambusti, Enkel
eines M. , von denen der altere K. f. , der

jtingere N. f. ist (Nr. 43 und 44). Diese An-
gaben lassen sich untereinander wohl vereinigen,

aber wedcr mit der Tradition uber die Vibu-
lani, noch mit der fiber die Geschichte des

J. 364 = 390. M. Ambustus, auf den als ersten

Trager dieses Bcinamens alle envahnten Angaben
hinfuhren, feblt in den Fasten ; der einzige Aus-

weg ist, ilin mit dem M. Vibulanus der zweiten

Briidergeneration gleichzusetzen, und diesem die

beiden Cognomina zuzuweisen (so Mommsen
E, Forsch. II 259). Auch bei Liv. IV 52, 1 wird
eimnal einer aus jener zweiten Briiderreibe der

Vibulani entgegen der sonstigen Tradition Am-
bustus genannt, aber nicht ctwa M., sondern Q.

So bleibt die Unterbringung des ersten Ambustus
miter den Nachkommen des einzigen Ubcrlebenden
vom Cremera recht bedenklich. In der konven-

tionellen Tradition uber das J. 364 = 390 spielt die

Hauptrolle Q. Ambustus (Nr. 48), aber dieser stebt

im Grunde ganz fur sich da : seine Bruder ktanten

mir die bereits genannten Num. und K. sein;

sie sind ihm in der Amterlaufbahn um andert-

halb Jahrzehnte voraus, treten aber doch ganz
hinter ihm zuruck; sie pflanzen das Geschlecht

fort, wiihrend Nachkommen des Q. nicht nacb-

weisbar sind, obgleich sein Praenomen das be-

liebteste der spateren Fabier ist. Also erweist

sich una von dieser Scite her die ganze Tradi-

tion uber die drei Briider von 364 = 390 als un-

haltbar. Die Tatsachen, die aus den Fasten zu
entnehmen sind, stehen mit ibr in Widerspruch;
das Fabische Geschlecht war in jener Zeit weit

verzweigter, die Zahl der Mitglieder war groBer,

der genealogische Zusammenhang zwischen ilmen

lockerer, als man in alter und neuer Zeit ge-

wohnlich meinte. Auch die Erzahlungen von der

Einfiihrung des Vornamens Xum. bei den Fabiern

(vgl. Nr. 27) und von dem frommen C. Fabius Dorso
(vgl. Nr. 68), auch die doppelte Uberlieferung
iiber das Praenomen des Consulartribunen von 350
= 404 (vgl. Nr. 39) sind Beweise dafur. Es ist

unter sokhen Umstanden nicht nitiglich, einen

Stammbaum der Fabier fiir da? 1. Jhdt, der Re-
publik aufzustellen ; nur bei einigen der Ambusti
liiBt sich die genealogische Verkniipfung annehmen
(vgl. Nr. lOOff.l. Noch einmal erscheinen dann
unter ihnen drei Briider, die Bedenken erregen : Dem
ersten Fabius Maximus, dern Q. Eullianus Nr. 114
wird einmal ein Bruder C. Ambustus und einmal
ein Bruder R. zur Seite gestellt ; beide sind unge-
schichtlich, so dafi hier", umgekehrt wie friiher,

die Zahl der Fabier durch Erfindung nicht ver-

mindert, sondern vermehrt worden ist.

39) G. Fabius Ambustus, als Name des Quae-
stors 345 = 409 und des Consulartribunen 350
= 404 ist bei Liv. IV 54, 3 und 61, 4 keine
bsl. Verderbnis, sondern eine abweicbende tfber-

liefenwg oder hOchstens ein Versehen des Autors
selbst; denn Livius zablt die Tribunate des K.

Fabius Ambustus (Nr. 42) 353 = 401 und 359
= 395 als erstes und zweites, nnterscheidet also

C. und K. von einander, wahrend die Fasti Cap.

nur einen K kennen, der in alien drei Jahren
Consulartribun war.

40) C. Fabius Ambustus ([...., Arnbjwtus
Fasti Cap. ; Ambusto Chronogr. Idat. ; 'Apfiovorov

Chron. Pasch.; C. Fabius Liv. VII 12, 6. Cas-

siod. ; dagegen Mdgxog &dfitog Diod. XVI 23, 1)

10 war Consul 396 ~ 358, wurde mit dem Kriege

gegen Tarquinii beauftragt, kampfte unvorsichtig

und wurde geschlagen; seine Verluste in der

Schlacht waren nicht sehr groB, aber 307 Romer
fielen den Tarquiniensern lebend in die Hande
und wurden von ibnen als Opfer geschlachtet

(Liv. VII 12, 6. 15, 9f., vgl. uber den Zusammen-
hang mit der Sage von den Fabiern am Cremera
Nr. 159, "iiber die Racbe der Rbmer Nr. 44). In

der wertlosen Liste der Interreges von 398 = 356

20 bei Liv. VII 17, 11 steht C. Fabius an vierter

Stelle; vielleicht kam er noch spater einmal in

den Fasten vor, etwa 406 = 348 als Dictator

oderReiteroberst oderanderswo (vgl. Fruin Jahrb.

f. Philol. CXLIX 114). Er konnte ein Bruder des

M. Nr. 44 (s. d. iiber die Interreges) gewesen sein.

41) C. Fabius Ambustus. In dem gefalschten

Kriegsbericht des J. 439 ^315 wird bei Liv. LX
23, 6—17 an Stelle des bei Lautulae gefallenen

Magistcr equitum Q. Aulius dem Dictator Q. Ma-
30ximus Rulliamis (Nr. 114) ein neuer Reiteroberst

C. Fabius zugeschickt und verhilft ihm dann zu

einem groBen Siege. Livius gibt nichts fiber

das Verwandtschaftsverhaltnis der beiden Fabier

an; die Fasti Cap. aber legen dem Magister

equitum das Cognomen Ambustus bei und be-

zeicbnen ihn ebenso wie den Dictator als M. f.

N. n., also als Bruder des Dictators. Ein sonst

unbekannter Bruder des Rullianus wird auch in

dessen zweiten Consulat von unzuvcrlassigen

40Q.uellcn eingefiibrt (vgl. Nr. 19); der Fall deT

Nachwahi eines Magister equitum steht in der

Uberlieferung einzig da (vgl. Mommsen St.-R.

II 175, 3; iiber den erfundenen Fall in den Fasti

Cap. von 453 vgl. Nr. 114); also wird mit dem
Schlachtbericht, in dem allein er eine Rolle spielt,

dieser C. Fabius Ambustus iiberhaupt als unge-

schichtlich zu streichen sein.

42) K. Fabius Ambustus, Sohn von Nr. 162

(Fasti Cap. zum J. 353 — 401), war Quaestor

50 345 = 409 mit drei plebeischen Amtsgenossen,

den ersten ihres Standes (Liv. IV 54, 3 wohl

nach zuverlassiger Uberlieferung), Tribunus mi-

litum consular! potestate I 350 = 404 ([K. Fa-

bius 31.] f. Q. n. [Ambjustus Fasti Cap.; Liv.

IV 61, 4 wie an der vorigen Stelle: C. Fabius

Ambustus, vgl. Nr. 39; Kaiacov *&dfilio; Diod.

XIV 19, 1), in welchem Jabre das volskische

Artena genommen wurde (Liv. glaubwurdig ? vgl.

o. Bd. I S. 1449), H 353 - 401 (K. Fabius M.
6(i/. Q. n. Ambustus II Fasti Cap.; K. Fabius

Ambustus ohne Iterations ziffer Liv. V 10, 1 vgl.

12, 4; Kaiacov &dptos Diod. XIV 44, 1), III 359
= 395 ([.... Ambujstus IB. Fasti Cap. ; K.

Fabius Ambustus iterum Liv. V 24, l,„vgl.

Nr. 39; Kaiacov 4>dptos Diod. XTV 94, 1). Uber
sein viertes Tribnnat von 364 = 390, vgL Nr. 48.

Wohl nor aus der Liste der Tribnnen von 359
= 395 sind zwei der allein von Hut. Cam. 4, 6
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gegebenen Namen der drei Oesandten entnommen,
die 358 = 396 an das delphische Orakel geschickt

wurden , ein Valerius Potitus und ein Fabius

Ambustus (anders Pais Storia di Roma I 2, 9, 3).

43) M. Fabius Ambustus, Sohn voa Nr. 42,

war Tribunus inilitum consulari potestate 373 =
381 [M. Fabius Ambustus Liv. VI 22, 5 ; Mdgr
xos QdpwQ Diod. XV 48, 1) und 385 = 369 (M.

Fabius K. f. M. n. Ambustus II Fasti Cap.;

ohne Cognomen Liv. VI 36, 6. Diod. XV 77, 1).

Sein Name wird von der Vulgartradition mit der

Geschichte der Licinisch-Sextischen Rogationen

verkniipft {M. Fabius Ambustus Liv. VI 34, 5;

ohne Praenomen Flor. I 17, 26, 2. Auct. de vir.

ill. 20, 1 ; ohne Cognomen Zonar. VII 24) ; be-

sondcrs Livius stellt ihn als den bin, der die

Beschwerde seiner gekrankten Tochter (Nr. 169)

empfjingt, daraufhin im J. 378 = 376 die ganze

Bewegung in Flufi bringt (VI 34, 8—11) und

spater in seinem zweiten Militartribunat die plebei-

schen Forderungen offen und nachdriicklich unter-

stiitzt (VI 36, 7. 10); in den flbrigen Bericliten

steht dagegen C, Licinius Stolo im Vordergrund,

und nur noch Auct. de vir. ill. 20, 2 erwahnt

dessen Unterstiitzung durch seinen Schwieger-

vater F. ; Livius folgt hier in der Tat den spii-

testen Quellen. Wenn einer der Interreges von

398 = 356 M. Fabius und M. Fabius Ambustus
bei Liv. VII 17, 11 mit diesem Schwiegervater

des Licinius Stolo identisch sein sollte, so lage

vollends ein scbarfer Widerspruch vor, weil diese

Interreges gerade gegen das Licinische Gesetz

die Wahl zweier patrizischer Consuln durchsetzten

;

doch ist die Identitat nicht wahrscheinlich (vgl.

Nr. 44). Dagegen konnte wohl dieser F. zu-

sammen mit L. Furius Medullinus, einem seiner

Amtsgenossen im ersten Tribunat, im J. 391 =
363 Censor gewesen sein; in den Fasti Cap. ist

[. . , . AJmbustus erhalten.

44) M. Fabius Ambustus als K. f. M. n. (Acta

triumph, zum J. 394 und 400) Sohn von Nr. 45.

In seinem ersten Consulat 394 = 360 (. , . . Am-
bustus Fasti Cap. ; Ambusto Chronogr. ; M. Fa-
bius Ambustus Liv. VII 11,2; ohne Cognomen
Diod. XVI 9, 1. Cassiod.) erhielt er den Krieg

gegen die Herniker ubertragen, siegte in meh-

reren kleineren und einem gro'Beren Treffen und

durfte dafiir eine Ovation feiern (Liv. VII 11, 2.

8f. Acta triumph.). In seinem zweiten Consulat

398 — 356 (M. Fabius Ambustus iterum Liv.

VII 17, 1 ; Ambusto II Chronogr.; Ambusto Idat.;

AujiovoTov to /T Chron. Pasch.; M&qxoc <Pdfiio$

Diod. XVI 32, 1 ; dagegen Q. Fabius Cassiod.)

zog er gegen die Falisker und Tarquinienser zu

Felde; diese set zten zuerst durch die phantasti-

sche Ausstattung ihrer Priester die Romer in

groBen Schrecken, wurden aber doch, nachdem
der Consul die Seinigen ermutigt hatte, in die

Fluent geschlagen (Liv. VII 17, 2—5). Dazu
paBt es freilich nicht recht, dafi sich dann alle

Etrusker erheben und vordringen. daB ein Dic-

tator gewahlt werden muB, und dafi F. noch am
Ende des Jahres durch den Krieg festgehalten

wird (Liv. VII 17, 6. 10); das erfolgreiche Vor-

dringen der Etrusker in diesem Jahie berichtet

auch Diod. XVI 36, 4; der Sieg des F. durfte

dagegen annalistische Erfindnng sein. Livius be-

richtet ferner (ebd. 10—13), dafi die Patrizier

weder dem plebeischen Dictator noch dem ple-

beischen Amtsgenossen des F. die Leitung der

Wahlen gOnnten und desbalb ein Interregnum

eintreten lieBen ; von acht rait Namen genannten
Interreges heifien die beiden ersten Q. Servilius

Ahala und M. Fabius und die beiden letzten Q.
Servilius und M, Fabius Ambustus; unter dem
zweiten Interrex seien zwei patrizische Consuln

gewahlt worden, die Tribnnen hatten interzediert,

10 doch dadurch nur einen Aufschub erreicht, und
schliefilich wurden doch zwei Patrizier gewahlt.

Bei der Gleichheit der Namen ist es ohnehin

wahrscheinlich, dafi die beiden Paare der Inter-

reges, Servilius und F., identisch sind; nun wird

noch auflerdem von den schcinbar verschiedenen

Interreges mit Namen M. Fabius dasselbe erreicht,

die Wahl zweier Patrizier ; also werden iiberhaupt

nur je ein Servilius und F. Interreges gewesen
sein. Die siimtlicben noch iibrigen sechs Inter-

20reges sind samtliche patrizische Consuln der elf

seit den Licinischen Gesetzen verflossenen Jahre

;

auBer C. Fabius Nr. 40 waren sie alle zweimal
im Amt gewesen; ihre Namen, die nicht iiber-

liefert waren, sind einfach aus den Fasten iiber-

nommen. Diese Annahrne macht die etwas kiinst-

lichere von Fruin (Jahrb. f. Philol. CXLIX 113f.)

iiberfliissig ; sicher ist jedenfalls, daB die Namen-
reihe nicht als urkundlich iiberliefert betrachtet

werden kann ; deshalb ist es auch gleichgiiltig,

30 ob ein Widerspruch darin Hegt, daB der Consul

F. im Felde festgehalten wird und doch scbon

als zweiter Interrex fungiert. Wenn man aber will,

kann man an den beiden ersten Interreges fest-

haltcn und dann die Taktik der Patrizier darin

erkennen: um dem abwesenden patrizischen Con-

sul F. die Wahlleitung zu verschaffen, liefien sic

ein Interregnum eintreten; der erste Zwischen-

ktfnig, der selbst die Wahlen nicht abhalten durfte,

hielt nur den Platz fur jenen, der nach seiner

40 Ruckkehr nunmehr als zweiter Interrex zwei pa-

trizische Consuln wahlen liefi. Unter deren Lei-

tung wurden dann wiederum fiir das J. 400 =
354 zwei Patrizier gewahlt. und zwar diesmal

neben T. Quinctius Capitolinus F. selbst zum
drittenmale (If. Fabius Ambustus tertium Liv.

VII 18, 10; M. Fabius Ambustus Nep. cliron.

frg. 6 Peter aus Solin. 40, 4 p. 220, 32 M.2
;

Ambusto ///Chronogr.; ohne Cognomen Diod.

XVI 40, 1. Cassiod.; die Consuln fehlen bei Idat.

50 und Chron. Pasch.). Livius berichtet unter diesem

Jahre von einem erfolgreichen Feldzuge gegen

die Tiburtiner, der mit einem FriedenssehluB und
Triumph endete, und von einem ahnlichen gegen
die Tarquinienser, infolgedessen aus Rache fiir

die Opferung romischer Gefangener in Tarquinii

im J. 396 = 358 (vgl. Nr. 40) jetzt auf dem romi-

schen Forum 358 Adlige aus Tarquinii gegeifielt

und hingerichtet wurden, auBerdem von einem

Bundnisvertrage mit den Samniten, Die Kiirze.

60 mit der Livius VII 19, 1—4 diese bedeutenden

Erfolge der auswartigen Politik erwahnt, spricht

fiir die Benutzung einer guten alteren Quelle,

und dem Hauptinhalt nach stimmt er hier uber-

ein mit Diod. XVI 45, 8: 'Pat^iatot .-i^6g fih-

nQatvEaxlvovQ avo/dc, xqo; Ss Zaftvirag ow&yxag
iziotfjoavTOy TaQxvviovg oe avSgag Siaxoaiovg xai

sitjxoyra dtjfioot'q. s&avdtcooav ev xfj ayopq. Die
Abweichung beider Autoren hinsichtlich der Zahl
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der hingerichteten Tarquinienser ist unwesent- Dictator iiberhaupt keinen Magister equitum
hen, vielleicht nur durch einen Schreibfehler (Sia- brauchte (vgl. ahnliche Falle Mommsen St.-R.
xoa. statt tgtaxoa. bei Diod.) und eine kleine II 159, 2; o. Bd. V S. 384, 60flf.). Bei solcher Er-
Abrundung hervorgerufen

; daB die Hinrichtung streckung des Lebens dieses M. Fabius Ambustus
der Gefangenen in Tarquinii und in Rom unter ist es sehr mSglieh, ihn mit gleichzeitigen M.
den Consulaten von Fabiepi erfolgt ist, durfte Fabii zu identifizieren, denen Livius kein Cog-
kein bloBer Zufall sein. Uber das Biindnis mit nomen beilegt, zumal mit dem Interrex von 413
den Samniten stimmen Livius und Diodoros uber- — 341 Nr. 24 (VIII 3, 5).
ein, dagegen nennt jener Tibur, dieser Praeneste 45) N. Fabius Ambustus, als M. f. Q. n. Sohn
als damals zum Waffenstillstand gezwungen. Da 10 von Nr. 162, war Tribunus militum consulari po-
beide Stadte in jenen Jahren zusammen gegen testate 348 = 406 (N.Fabius M. f. Q. n. Am-

Oxyrhynchos (Oxyrh. Papyri I nr. XII Col. I 5 dieses Jahr die drei Tatsachen gat beglaubigt:
—7): TifiovQTsTvoi vTzo ['Pay/mioiv] xazaTiohfirj- Beginn des groBen Veienterkrieges , Einfiihrung
i%[vTF.i eavtojvg jzaQ?,$oaav und Acta triumph.: des Soldes im romischen Heer, Einnahme der
M. Fabius 2s.

f. M. n. Ambustus II [cos. FjII Volakerstadt Anxur, des spateren Tarracina. Li-
de Tiburtibus. Die beiden Consuln werden diese vius IV 59, 1—10 erzahlt die letztere ausfuhr-
verschiedenen Kampfe und Verhandlungen ge- 20 Hch und schreibt das meiste Verdienst dem F.
meinsam gefiilirt haben, doch da F, der altera zu; wenn mit seiner Erzahlung (6) ein Vers des
von ihnen war, durfte er den grofieren Anteil Ennius ann. IV 161 V.s verbunden werden darf
daran gehabt haben, und eine Riickwirkung seiner (vgl. Vahlen.2 Prael p. CLXX), so hat er auch
auswartigen Erfolge durfte es gewesen sein, daB fiir die ausgefiihrte Darstellung schon ziemlich
wiederum die Wahl zweier Patrizier zum Con- alte Vorganger gehabt. Aber wenn auch alle
sulat fiir das nachate Jahr durchgesetzt wtirde. Einzelheiten seiner Erzahlung vollig preiszugeben
Diese selbst vermochten es nicht, dasselbe Ee- sind, so ist an ihrem Kern wohl festzuhalten,
sultat zu erzielen; aber ihre Nachfolger wurden denn daB Anxur in jenen Jahren von dea Ro-
wieder von den Patriziern an der Abhaltung der mern wiederholt gewonnen und wieder verloren
Wahlen verhindert, das J. 403 ~ 351 wurde mit30wurde, ist an sich nicht unmoglich. Die Ein-
einem Interregnum erSffnet, und nun wiederholtcn fiihrung des Soldes ia dieser Zeit bezeugen noch
sich die Vorgange von 399 = 355: der erste, Flor. I 6, 8. Zonar. VII 20 u. a. Uber das
zur Wahlleitung selbst nicht fahige Interrex liber- Tribunat von 364 = 390 vgl. Nr. 48.
gab seine Wurde als zweitem dem P., und diesem 46) Q. Fabius Ambustus, Consul 342 = 412
gelang es in der Tat, wiederum die Wahl zweier bei Liv. IV 52, 1, vgl. Nr. 166.
Patrizier zu erzwingen (Liv. VII 22, 2). Nach- 47) Q. Fabius Ambustus, war Magister equitum
dem er so dreimal durchgesetzt hatte, daB gegen des Dictators feriis habendis P. Valerius Popli-
das Licinische Gesetz die Plebs keine Stelle im cola 410 = 344 (Liv. VII 28, 8) und selbst Dic-
Consulat erhielt, unternahm er Ende desselben tator comitiis habendis 433 -— 321, muBte aber
Jahres diesen Versuch zum viertenmal, jetzt als 40 wegen fehlerh after Bestellung abdanken (Liv. IX
Dictator, aber ohne Erfolg (ebd. I0f.). Er hatte 7, 13). Es ist immerhin auffallend, dafi F. nur
ein Jahrzehnt lang zu den Fuhrern des Staates bei diesen zwei Gelegenheiten erwahnt wird und
und besonders des Patriziats gehort und trat noch nicht in den Listen der ordentlichen Magistrates
nicht ganz voni Schauplatz ab. Die Uberliefe- vorkam; erweisen lafit sich aber eine Falscbung
rung, die ihn noch im J. 429 = 325 bei dem der Fabier in diesem Falle nicht.
Streit zwischen dem Dictator L. Papirius Cursor 48) Q. Fabius Ambustus , Tribunus militum
und dessen Magister equitum, seinem eigenen consular! potestate 364 = 390. Von der Tri-
Sohne Nr. Ill, als Fursprecher des Sohnes ein- bunenliste der Fasti Cap. ist nur der erste Name
fiihrt (Liv. VIII 32, 15. 33, 4ff., daraus Val. Max. der zweiten Columne zum Teil erhalten: [Q.f
II 7, 8 mit Erwahnung seiner drei Consulate 50 Fabijus M.

f. Q. [n. Ambustus]; der Chronogr.
und seiner Dietatur. Dio frg. 33, Iff.), setzt vor- bietet wie gewohnlich die ersten Namen beider
aus. dafi er damals noch am Lebeu war. Dazu Columnen; Longo et Ambusto; Livius V 36, 12
pafit es, daB er nach Plin. n. h. VII 133 ebenso gibt Q. Sulpieius Lonyus, Q. Serrilius IV, P.
wie sein Sohn und sein Enkel Princeps senatus Cornelius (Servilius Hss.) Maluginensis und drei
war

;
da er die Censur nicht bekleidet hat, wird Fabier, von denen einer nach V 35, 5. 36, 7. VI

er als der alteste Consular aus einer der patri- 1, 6 (vgl. Plut. Cam. 17, 5; Numa 12,8; das Prae-
zischen Genres maiores diese Warde erlangt haben nomen Dionys. XIII 12. Appian. Celt. 2) Q, Fabius
(vgl. Rh. Mus. LXI 22, 1). Es paBt ferner dazu, M. f. Ambustus hiefi und die beiden anderen nach
daB er noch 432 = 322 im ersten Consulat seines der ersten Stelle (vgl. Plut. Cam. 18) seine Bruder
Sohnes Magister equitum des Dictators A. Cor- 60 waren. Bei Diodor ist die Liste der /.diagxot e£
nelius Cossus Arvina war (Liv. VHI 38, 1), firei- zwardoppelt erhalten, bietet aber beidemale nur vier
lich nicht der des gefalschten Schlachtberichts Namen und aufierdem unsinnige Interpolationen
(ebd. 38, 14-39, 9, vgl. Nr. 114; o. Bd. IV S. 1295), (XIV 110, 1 = XV 20, 1, die Lesarten am voll-
der durch daa Eingreifen mit der Reiterei einen standigsten CIL 1 2 p. 121), uberehistimmend Q.
Sieg aber die Samniten entschied, wohl aber der Sulpieius, Q. Servilius und P. Cornelias, abwei-
des friedlichen Dictators, qui Ituks Romania chend an zweiter Stelle Smatov Qdfliog nod Fdtog
stgmim mittmdis quadrigi* daret (Liv. 40, 3), <PdptoS ; der Ausfall zweier Namen bei ihm kt
wenn nicht der fur solche Funitionen bestellte am einfachsten dadturcb zn erklaren, daB bier
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wie Qfters ein Gentilname mehrmals in der Liste

vorkam und nur einmal gesetzt worden war (vgl.

CIL I 2 p. 83b); es stent nichts der Annahme im
Wege. dafi der Name F. in der zweiten Columne

einmal statt dreimal gestanden hat. Die Anna-

listik benutzte die an der Spitz e stehenden Na-

men zur Ausschmiickung der Tradition, die keine

Namen bot; deshalb tritt in ihr Q. Sulpieius be-

sonders hervor (Cassius Hemina bei Macrob. I

der Katastrophe in das vorhergehende erfolgt ist,

durfte mit Ed. Meyer a. O. 140 gegen Momm-
sen a. O. 304f., vgl. 315f. anzunehmen sein. Die
Namen der zwei Gesandten waren also in den
friihesten Berichten nicht genannt; nur hieB es,

daB der Vater des einen in tlem Ungliicksjahr

Consulartribun gewesen sei. Da nun damals die

Halfte der Consulartribunen dem Fabiachen Ge-
schlecht angehOrtc, so war, auch wenn jede be-

16, 23 = Verrins bei Gell. V 17, 2 = quidam 10 stimmte Uberlieferung daruber fehlte, die Zuge-

bei Liv. VI 1, 12; aufierdem Liv. V 47, 8. 48,

8) und neben ihm ein F. Die bekannte Erzah-

lung von diesem, die besonders von Mommsen
R. Forsch. II 303—307 und Ed. Meyer Apo-

phoreton (Berlin 1903) 139—142 richtig behan-

delt worden ist, lautet bei Liv. V 34, 4—36, 12,

vgl. 37, 4f. 51, 7: als Clusium im J. 363 = 391

von den Kelten bedrangt wurde, wandte es sich Tribunencollegium zufallig das einzige war, in

um Hilfe an Eom ; dieses schickte die drei Sohne welchem drei Angehorige desselben Geschlechts

des M. Fabius Ambustus als Gesandte, urn die 20 vorkamen (dagegen haufig zwei , vgl. z. B. die

ho'rigkeit des Schuldigen zu diesem mOglich. Ein
weiterer Schritt in der Ausgestaltung der Er-

zahlung war es, daB dieser F. aus dem Sohne
eines Tribunen selbst zum Tribunen wurde ; folge-

richtig muBte dann die Gesandtschaft um ein

Jahr vordatiert werden. Noch aber hatte man
die Wahl zwischen drei Fabiern, und da dieses

Kelten zum Frieden zu ermahnen, erfuhr aber

eine schnOde Ablehnung. An dem Kampfe zwi-

schen den Clusinern und ihren Feinden nahmen
darauf auch die Gesandten teil, wobei Q. Fabius

einen der feindlichen Fiihrer fallte. Empfirt uber

diese Verletzung des Volkerrechts forderten die

Kelten in Rom Genugtuung durch die Ausliefe-

rung der Fabier; der Senat iiberliefl die Ent-

scheidung dem Volke, und dieses belohntc die

Collegien von 356. 373. 374 mit je zwei Paaren
von solchen), so loste man diese Schwierigkeit

einfach so, daB man von alien dreien dasselbe

behauptete und nur den an der Spitze stehenden

noch besonders hervorhob. Dabei wurden sie auch
gleichzeitig zu Briidern, was sie schwerlich ge-

wesen sind. Denn der Versuch, die verschiedenen

genealogischen Notizen zu vereinigen, macht
Schwierigkeiten (vgl. o. S. 17501). Zumal Q.,

Schuldigen anstatt sie zu strafen, indem es sie 30 die Hauptperson der Tradition , ist im Grunde
zu Consulartribunen wahlte. Die Folge dieses

Frevels war der Rachezug der Kelten gegen Eom,
die Niederlage an der Allia und die Einnahme
der Stadt. Abhangig von Livius oder doch uber-

einstimmend mit ihm berichten Flor. I 7, 61
Oros. II 19, 51 (bei beiden ungenau: F. consul

statt trib. mil.). Auct. de vir. ill. 23, 5— 7. Plut.

Numa 12, 7—9; etwas anders und ausfuhrlicher

Cam. 171 Dio frg. 24, 11 Zonar. VII 23 (beide

am wenigsten zu fassen; N. und K. waren
schon Tribunen gewesen, K. sogar schon dreimal.

Bei ihnen fehlen die Iterationsziffern , woriiber

man hinwegsehen kOnnte ; aber gar nicht passend

fiir sie, nur dem Charakter der alteren Erzah-

lung angemessen, ist die Bezeichnung bei Liv.

V 36, 6 als tres nobilissimi fortissimique Eo-
manae iuventutis (vgl. Plut. Numa 12, 8:

Eveavisvoaxo) ; umgekehrt ware fur sie, zumal
ohne Zahl und Namen der Gesandten) ; bei Appian. 40 fiir K., aber wieder nicht fiir Q., passender die Be-
Celt. 21 treten nur zwei Einzelheiten scbarfer

hervor, einerseits daB Clusium schon mit Eom
verbundet gewesen sei, anderseits daB die schul-

digen Fabier zu Magistraten gewahlt worden seien,

um sie der Verantwortung zu entziehen (vgl. mit
dieser Entschuldigung des Rechtsbruchs auch die

weitere durch das Gegenstiick des F. Nr. 30 ge-

lieferte). Das Thema : Deliberant patres con-
scripti, an Fabios dedant Gallis helium mim-

zeichnung bei Plut, Cam. 17 als Tpstg avSpsg

svdoxipot. xal rifiag [isyaXag £%ovteq sv rfj

jtoket. DaB der Vater M. Ambustus sonst nicht

nachweisbar ist , wurde o. S. 1751 bemerkt.

So zeigt sich iiberall, da6 die gewOhniiche Dar-

stellung nicht einheitlich, sondern aus ganz ver-

schiedenen Wurzeln erwachsen ist. Die Tradi-

tion nahm keine Rucksicht auf die Magistrats-

tafel, und spatere gewaltsame Versuche, beide
tantibus, war in den rOroischen Rhetorenschulen 50 miteinander auszugleichen, muBten miBlingen,
beliebt (Quintil. inst. or. in 8, 19). Dionys. XIII
12 weicht von der verbreiteten Tradition darin
ab, daB er nur von Q. Fabius und einem Bruder
spricht; wenn das Exzerpt genau ist, so steht

demnacb Dionys. zwischen Liv. und Diod., aber
dem Liv. weit naher. Ganz anders lautet die

Darstellung des Diod. XIV 113, 4—7: die rSmi-
schen Gesandten sind an Zahl zwei und gehen
als Kundschafter nach Clusium ; der Senat bietet

Bei diesen Erwagungen sind die Angaben der

Diodor-Hss. iiber die Vornamen der Fabier, die

364 — 390 Consulartribunen waren, auBer Rech-

nung geblieben. Es ist moglich, daB die Fasti

Cap. neben Q. hier X II und K, /Fverzeichneten,

aber sicher ist nicht einmal das, und keinesfalls

war es die echte Uberlieferung. Nur die zer-

rftttete Testiiberlieferung bei Diodor laBt uns

. . . . . auch daruber zu keiner Entscheidung kommeu,
den Kelten erst eine Geldentschadigung an und60ob vielleicht in den Fasten der nachsten Jahre,
beschlieBt dann die Auslieferung des Schuldigen

;

aber dessen Vater, einer der im Amt befindlichen

Consulartribunen, legt Bernfung an das Volk ein,

und dieses erklart den SenatsbeschluB fiir un-

gftltig. Es ist ohne weiterea klar, dafi bei Diodor
die alteste Version vorliegt, und dafi die spatere

daraus entwickelt worden ist ; dafi dabei erst die

Yerschiebung der Gesandtschaft aus dem Jahr

die durch eine Reihe von Zusatzen gefalscht wor-

den sind (vgl. Mommsen R. Forsch. II 227ff.),

auch Fabische Magistraturen beseitigt wurden,

um die besondere Stellung der drei angeblichen

Bruder im J. 364 = 390 scharfer hervorzuheben
(vgl. z. B. Koivzog <Pdpiog in einem Teil der Hss.
bei Diod. XV 24, 1 zum J. 367 = 387). Bei der
Wertlosigkeit der ganzen Erzahlung von diesen
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ist es kaum nOtig, die konsequentere Durchfuh-
rung der Erfindung in Einzelheiten zu erwahnen,
auBer der frevelhaft leichtsinnigen Kriegfuhrung
(Liv. V 37, 3. 38, 1. 5) besonders die nachtragliche

Anklage des Q. Fabius (ohne Cognomen) durch
einen Tribunen im J. 365 = 389 mit dem Schlufi:

Oui iudieio eum mors adeo opportune/,, ut no-

luntariam magna pars crederet, s?/btraxit (Lit

VI 1, 61), was ganz ahnlich z. B. von dem De-

cenxvir Ap. Claudius, mid zwar doppelt berichtet

wird (Lit. II 61, 8. Ill 58, 6 u. a., Tgl. o. Bd. Ill

S. 2698. 2701), ebenso von seinern Genossen Sp.

Oppius (Liv. II 58, 9) und in historischer Zeit

von Q. Plcminius (Liv. XXIX 22. 9). [Miinzer.]

49) Q. Fabius Balbus, Mitglied des Colle-

gium s der curatores riparum et alvei Tiberis,

an fiinfter Stelle genannt (CIL VI 31543), fun-

gierte in den ersten Jahren des Tiberius (sicher

vor dem J. 24, vgl. Cantarelli Bull. com. 1889,

1911).

50) Q. Fabius Barbaras Valerius Magnus
lulianus, tegfatus) Aug(usii) pro pr(aetore) von

Numidien im J. 97 n. Chr. (Inschrift aus dem
Castellus Thigensium, die den Tollstandigen Na-

men enthalt: He'ron de Villefosse Compt,

rend. Acad. d. inscr. et belles-lettres 1891, 292ff.

- Rev. archdol. XVIII 1891, 407 nr. 134, vgl.

Gsell Essai sur le regne de Temp. Domit, 237),

blieb in dieser Stelkmg vermutlich bis in das

J. 99, in welchem er — im August — mit A.

Caecilius Faustinus den Suffectconsulat bekleidete

(CIL III p. 1970f. dipl. XXX. XXXI Militar-

diplome vom 14. August 99 : Q. Fabio Barbaro).

Er wird ein Vorfahr des M. Fabius Magnus Va-

lerianic (Nr. 97) gewesen sein. [Groag.]

51fT.) Fabii Buteones. Das Cognomen Bu-

teo erscheint zuerst bei den Brudern Nr. 53 und

55, mufl also mindestens von deren Vater M. in

der Zeit des Pyrrhoskrieges angenommen sein.

Buteo hat verschiedene Bedeutungen (vgl. Corp.

gloss, lat. VI 158, wo weitere Literatur verzeiehnet

ist) und bezeichnet namentlich einen in der Augu-

raldisziplin wichtigen Vogel der Habichtsfamilie,

seltener einen kleineren Sumpfvogel. Von dem
ersteren sagt Plin. n. h. X 21 : Buteonem hum
(den rgioyog der Griechen) appellant Romania
familia eiiam ex eo eognominata, cum prospero

auspicio in ducis navi sedisset. Auf Miinzen eines

C. Fabius (Nr. 15) wird als Beizeichen — auf dem
Denar unter der Biga, auf dem As auf der Prora,

woraus nichts zu schlieBen ist, — ein Sumpf-

vogel dargestellt; man hat vielfach in diesem

das Wappentier der Fabii Buteones sehen wollen,

wobei man freilich annehmen mu8, daB Plinius

zwei ganz verschiedene Vogel miteinander ver-

wechselte. Die Bedenken Mommsens Miinzwesen

578 zu nr. 205 gegen diese Deutung bleiben auch

nach der Gegenbemerkung von B lac as (ebd. Trad.

Blac. II 403f. zu nr. 208, vgl. Babe Ion Mon-

naies de la rep. rom. I 485ff.) bestehen. Nach den

Glossen scheint es sogar moglich, dafi eine ganz

andere, spater ungebrauchliche Bedeutung von

Buteo (= Pusio^) urspriinglieh dem Cognomen
zu Grunde lag, so da6 die Plinianische Erzah-

lung nur eine spate Erfindung ware, als Gegen-

stuck zu der bekannteren von H. Valerina Corvus

aufgebracht (vgl. auch das bei den ItaUkern be-

liebte Sagenmotiv des wegweisenden Tiers Wis-

sowa Religion u. Kultus der Romer 132), well

man den richtigen Sinn des Beinamens nicht

mebr verstand.

51) Fabius Buteo, Sohn dea M. Fabius Buteo

Nr. 53, des Diebstahls beschnldigt und von seinem

Vater deshalb mit dem Tode bestraft (um 534
= 220, Otos. IV 13, 18).

52) (Fabius) Buteo bei Appian. Iber. 84, Tgl.

Q. Fabius Maximus Allobrogicua Nr. 110.

10 53) M. Fabius Buteo, als M. f. M. n. (Fasti

Cap. bei den J. 509 und 538) Bruder von Nr. 55,

war Consul 509 = 245 mit C, Atilius Bulbus
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. [beide

irrig als consu literum wegen Buteo Consul 507].

Cassiod.) und fQhrte den Krieg auf Sizilien. Was
Flor. I 18, 30—32 von einem Seesiege des Con-

suls bei Aigimuros und einem darauf folgenden

Schiffbruch seiner siegreichen und beutebeladenen

Flotte berichtet, ist sonst nicht iiberliefert und
20 scheint auf Verwechslung mit Ereignissen eines

anderen Kriegsjahres zu beruhen (vgl. Meltzer
Gesch. d. Karthager II 582). Da F. im J. 538
= 216 der alteste der damals lebenden Censorier

war (Liv. XXIII 22, 10), muB er im J. 513 =
241 Censor gewesen sein, denn die Censoren der

vorhergehenden mid der folgenden Lustren sind

bekannt, wahrend bei diesem Jahre nur der Name
eines Censors, des C. Aurelius Cotta, in den

Fasti Cap. erhalten ist (vgl. auch Oros. IV 13,

30 18 , nach welchem um 534 — 220 Fabius een-

sorius Fabium Buteonem filium suum furti in-

simulatum interfecit). Gegen Ende 538 ~ 216

wurde F. zum Dictator fur die Ergiinzung des

nach der Schlacht von Cannae stark zusammen-

geschmolzenen Senats ernannt, obgleich bereits

M. Iunius Pera als Dictator im Felde stand; so-

wohl die Ernennung fur jenen Zweck als auch

die gleichzeitige Aufstellung zweier Dictatoren

verstieB gegen das Herkommen; deshalb wurde

40 dem F. kein Reiteroberst beigegeben, und er selbst

vollzog in kurzester Frist und in sehr befriedi-

gender "Weise den ihm gewordenen Auftrag, um
sofort wieder ins Privatleben zuruckzukehren (Fasti

Cap. Liv. XXIII 22, 10—23, 8. Phit. Fab. 9,

3f. Lyd. de mag. I 37 p. 38, 8 Wiinsch, ..vgl.

Mommsen St.-R. I 626, 3. II 148. 159, 2), Uber

die Frage, ob er die Gesandtschaft nach Kar-

thago im J. 535 = 219 fiihrte, vgl. Nr. 116.

54) M. Fabius Buteo, vermutlich Enkel des

50 M. Buteo Nr. 53, curulischer Aedil 551 = 203

(Liv. XXX 26, 6), Praetor und Statthalter von

Sardinien 553 = 201 (ebd. 40, 5. 41, 2. 8. 10).

55) N. Fabius Buteo, M. f. M. n. (Fasti Cap.),

war Consul 507 = 247 mit L. Caecilius Metellus

(Fasti Cap. Idat. Chron. Pasch. Cassiod.; ent-

stellt in Butilo II Chronogr.). Von den festen

Platzen Siziliens waren damals nur noch Lily-

baeum und Drepana in den Handen der Karthager

;

wahrend Metellus die Operationen bei Lilybaeum

GOleitete, belagerte F. Drepana. Es gelang ihm,

die kleine Ins el Pelias (jetzt Columbaia nach

Holm Gesch. Siciliens III 355) zn uberrnmpeln

und gegen Hamilkar zu behanpten; er verband

sie mit dem Festlande and gewann dadurch die

MOglichkeit, seine Angriflfe gegen eine schwach

befestigte SteUe der Stadt zu richten, aber weitere

Erfolge errang er nicht (Zonar. VIH 16). 530 =
224 war er Magfetor equitum seines fruberen Amts-

1YD1 ±aoius

genossen im Consnlat, der damals als Dictator

die Comitien abhielt (Fasti Cap.). Die Gleich-

setzung des Consuls mit dem Magister equitum

ist trotz du Rieus Widerspruch (De gente Fabia

225) unbedenklich festzuhalten.

56) N. Fabius Buteo, erhielt als Praetor 581

= 173 die Provinz Hispania citerior, starb aber

auf der Reise dorthin in Massilia (Liv. XLI 28,

5. XLII 1, 5, 4, 2).

Auiiliartruppen vor; die Kritik, die der Kaiser

an den Leistungen der Mannschaft ubte, ist teil-

weise erhalten (CIL VIII 2532 = 18042. Bull,

arch, du com. de trav. hist. 1899 p. CXCItf.

CCXIff. H^ron de Villefosse Festschr. zu

Hirschfelds 60. Geburtstag 192ff., vgl. o. Bd. I

S. 495. 508 und dazu Caghat L'arme'e rom.

d'Afrique 154ff. Alb. Muller ManSverkritik

Kaiser Hadrians, Leipzig 1900; die Kritik be-

57) Q.' Fabius Buteo, wohl ein Bruder oderlOgann am 1. Juli 128, vgl. Heron de Ville-

Vetter dea M. Buteo Nr. 54. Er scheint iden-

tisch zu sein mit Q. Fabius, dessen Mutter eine

Schwester der Gemahlin des T. Quinctius Fla-

mininus waT, und der von diesem Feldherrn im

Anfang des J. 557 = 197 zusammen mit Q. Ful-

vius und Ap. Claudius Nero aus Griechenland

an den Senat geschickt wurde, um Gesandtschaften

des den Frieden wunschenden Konigs Philipp

und der mit Rom verbundeten griechischen Staaten

fosse a. a. O.). F. muB damals bereits einige

Zeit im Amte gewesen sein (vgl. He'ron de
Villefosse a. a. O. CIL VIII 18042Cb 1.

A a 1. llf.) ; da in einer Inschrift aus dem J. 126

(CIL VIII 17845) — ihre richtige Lesung voraus-

gesetzt — ein anderer Legat genannt wird, uber-

nahm er das Kommando entweder noch in diesem

oder im folgenden Jahre (vgl. Pallu deLessert
Fast. d. prov. Afr. I 3481 II 382f.). Er fiihrte

zu geleiten (Polyb. XVIII 10, 8, daraus Liv. XXXII 20 es noch im J. 129 (CIL VIII 2533 = 18043 Ehren-

36, 10). Im J. 558 =^196 erhielt F. als Praetor inschrift fur Hadrian aus dem Lager von Lam-

das jenseitige Spanien zur Provinz und Truppen,

um den Srieg dort zu fiihren (Liv. XXXIII 24,

2. 26, 1—4. 43, 1; seine Statthalterschaft wird

aus Ungenauigkeit von Liv. XXXIV 10, 51 iiber-

gangen).

58) Q. Fabius Buteo war Praetor 573 = 181,

verwaltete die Provinz Gallien und hatte fur den

Schutz des romischen Gebiets nach Norden hin

baesis), durfte aber im Laufe desselben die Pro-

vinz verlassen haben, um den Consulat in Rom
anzutreten (zu der Annahme, da£ er den Con-

sulat abwesend, noch als Legat von Numidien,

bekleidet habe, nfitigt nichts).

F., offenbar ein vir militaris, hatte als Truppen-

fiihrer die voile Zuiriedenheit seines kaiserlichen

Herrn erworben (vgl. CIL VIII 18042 Cb. He'ron

zusorgen (Liv. XL 18,21 26,21). Zu diesem Zweck 30 de Villefosse 196 und dazu VIII 18042 A a 1.

wurde er auch im folgenden J. 574 = 180 auf

seinem Posten belassen (ebd. 36, 13) und auBer-

dem an die Spitze einer Dreimannerkommission

gestellt, die die Anlage einer latinischen Kolonie

in dem Gebiet von Pisae vorzubereiten hatte (ebd.

43, 1). Als 586 = 168 Grenzstreitigkeiten zwi-

schen den Pisanern und diesen Kolonisten ent-

standen, erhielt er daher den Vorsitz in einer

fonfgliedrigen Kommission zur Beilegung des

11). Der Lohn, der ihm zuteil wurde, war der

ordentliche Consulat fflr das J. 130, den er zu-

sammen mit M. Flavius Aper bekleidete (CIL

VI 208. 219. 2083 = 32377. 10299. XV 1436.

IGR III 81 u. s., vgl. die Consulfasten, Vaglieri

bei Ruggiero Diz. epigr. n 1000; wenn Hen-
zens Ergiinzung zu CIL VI 2083 richtig ist,

fungierten beide noch am 21. Februar, aber nicht

mehr am 19. Marz). Nach dem Consulat verwaltete

Zwistes (Liv. XLV 13, 11, wo ebenso, wie an der 40 F. vielleicht noch das Amt eines curator operum

friiheren Stelle, nicht Luna, sondern Luca ge-

meint sein durfte, vgl. auch o. Bd. IV S. 516).

[Miinzer.]

59) Q. Fabius Caesilius Titianus. Er war
nach CIL X 7287 (3. Jhdt. n. Chr.) Enkel des

Q. Aquillius Niger, des Proconsuls von Sizilien

(CIL X 7287 ; s. o. Bd. II S. 330 Nr. 28. Prosop.

imp. Rom. I A 810); er ist somit Bruder des C.

publieorum (CIL VI 31134; vom Namen ist nur

Fabius Ca[t] . . . erhalten). Von weiteren Staats-

amtera hcren wir nichts ; aber in den Selbstbe-

trachtungen Marc Aurels wird — wenn anders

die dunkle Stelle (XII 27) so aufzufassen ist (zu

IV 50 vgl. Nr. 87) — angedeutet, daB sich F.,

in Widerstreit mit deT AuBenwelt geraten oder

durch einen Unglucksfall gebeugt, in die Ein-

samkeit eines Landgutes (ejt
7

aygov) zuruckzogMaesiiis Aquillius Fabius Titianus (CIL X 7345. „ . _ .

Prosop. imp. Rom II M 58), dessen Name auf50(zu dieser Interpretation stimmt, daB neben F.

der Inschrift CIL X 7287 zu erganzen ist. Sein und anderen auch Tijlegiog lv KaxQcaig in dem-erganz

vollstandiger Name lautet Q. Maesius Fabius
Caesilius Titianus.

Ein Freigelassener unseres F. ist vielleicht

der CIL X 1 genannte Q. Fabius Titianus lib.

ingen. (vgl. Prosop. II F 16); einen Stammbaum
der Familie findet man Ephem. epigr. IV p. 1531

[KappelmacheT.]
GO) Q. Fabfius], Q. f., Caf.Jpe tri-

selben Zusammenhang genannt wird). Was diesem

Entschlusse vorausging, wissen wir nicht. Mog-

lich, daB er der ungluckliche Vater war, dessen

Dio LXIX 23, 4 Boissevain gedenkt (die Namens-

ibrm F. Iulius kOnnte aus F. Catullinus ver-

derbt sein), vgl. Nr. 89.

Ziegel mit dem Stempel Q. F. Ca. VUII., die

in der Nahe Roms gefunden wurden (CIL XV
bfumts) milit(um) ieg(ion'is) . . .

L

.?prae[f(ectusJ 60 1132), konnten aus Besitzungen des F. hernihren.

eqfuitum)], pro[c(uratoi)] A[u]g{ustiJ provfin-
cfiae)] Acfiaiae, curator viae Nofmfentanae)].
CIL III 6098 = 7271 (Korinth). [Stein.]

61) Q. Fabius Catullinus, Legat der Legio HI
Augusta und ihres Garnisonsgebiets Numidien
(CIL VHI 2609, 2610 Lambaesis) unter Kaiser

Hadrian. Als dieser im Sommer 128 nach Nu-
midien kam, tuhrte ihm F. die Legion und ihre

Pauly-Wtesowa TI

De Rossis Annahme (Bull, di arch, crist. 1877,

1141), daB Aco Catullinus Philomatius, Consul

im J. 349, der Vater der Fabia Aconia Paulina

(o. Bd. Ill S. 17951), von F. abstammte, ist zum
mindesten sehr unsicher (ebenso seine sonstigen

ebenda ausgesprochenen Schlufifolgerungen).

[Groag.]

62) C. Fabius Catulus, Duumvir von Hadru-
56
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metum 660 = 94 (L. Miiller Numismatique de
l'ancienne Afrique II 51 nr. 24f., vgl. Bahr-
feldt Wiener numisrn. Ztschr. XXVIII 118f.

XXXII 46). [Miinzer.]

63) Fabius Ceryllianus, Geschichtschreiber,

der die Zeit des Kaisers Cams und seines Hauses
(282—284 n. Chr.) durchforscht haben soil, Hist,

aug. Car. 4. [Stein.]

64) Fabius cilfijanus s. C. Fabiu3 Lu-

eilianus Nr. 95.

65) L. Fabius Cilo. a) Name. Den vollstan-

digen Namen — L. Fabius M. f. Galf&ria) Gilo

Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Ful-

cinianus — enthalt die Inschrift CIL VI 1408;

in abgekurzter Form findet er sich VI 1409 (L.

Fabius M. f. Oal. Gilo Septiminus). 1410 (L.

Fabius M. fit Galer. Septiminus Gilo). XIV
251 (L. Fabius Otto Septiminus). Die iria no-

mina des Mannes waren L. Fabius Gilo-, so

nennen ihn — mit oder ohne Praenomen — die

Inschriften CIL III 4120. 4617 = 11323. 4638.

4642. 14203 8. 9. VI 2003. XV 7447f, IGR I 138.

de Rossi Inscr. chr. urb. Rom. I 4. Athen. Mitt.

XXIII 1898, 165f. (s. u.) und die Digesten (I 12,

I. 15, 5. XLVHI 19, 8, 5. 22, 6, 1). Statt des

Cognomens Gilo findet sich zuweilen Chilo (CIL

XIII 2, 5330. XV 7447. Hist. aug. Comm. 20,

1 ; Carac. 4, 5 [dagegen 3, 2 : Gilo]. Cod. lust.

II 50, 1), doch ist Gilo die richtige Namensibrrn,

wie auch aus der griechischen Transkription bei

Cass. Dio {KiXoiv LXXVII 4, 2. 5, 1. LXXVIII
II, 2; irrig XiXcov Zosim. II 4, 3. 7, 2) und in

den Inschriften hcrvorgeht (IGR I 138 = IG XIV
1078 A. <Pafitov Ksilcova; CIG IV 6826b A. 4>d-

fiiov . . . KetXava [nach Kaibel IG a. a. O. Fal-

schung auf Grund eines antiken Vorbildes] ; CIL
III 142039 [$a]piq> Ksilojv^ Athen. Mitt. XXIII
1898, I65f. [nach den Scheden im Wiener arch.

Institut verbessert] Aovxtov <Pdfitov KsUcova).

b) Leben. Literatur: OttoMeinhold De L.

Fabio Cilone. Diss. Mtinster 1867. Borghesi
Oeuvr. IX 335ff. de Vit Onomast. Ill 12f. To-
massetti Mus. Ital. Ill 51. Ritterling Arch.-

epigr. Mitt. XX 1897, 34f. Dessau Prosopogr.

II 45 nr. 20. t. Domaszewski ROm. Mitt. XX
1905, 160.

Cilo stammte anscheinend aus der pyrenai-

schen Halbinsel Dahin weist sowohl seine Tri-

bus (vgl. Kubitschek Imp, Rom. trib. discr.

167f.) als die aus seinen Namen zu erschlieBende

Verwandtschaft mit Catinia M. f. Aciliana, einer

senatorischen Dame aus Ebora in Lusitanien (s.

o. Bd. Ill S. 1790; in derselben Stadt begegnet

ein L. Fabius Voterianus CIL II 5195, vgl.

5194; auch die Namen der Aeilia Mani f. Sep-

tfimina), II 2018 [Singilia Barba], finden sich

in Cilos Nomenklatur ; ein Mann aus Iluro in der

Baetica war Cilos candidatus beiin Militiir und

errichtete ihm eine Statue, CIL VI 1410).

Die Laufbahn Cilos kennen wir durch zwei

Ehreninschriften, die ihm in Rom — vermutlich

in oder vor seinem Palaste (s. u.) — gesetzt wur-

den: die eine (CIL VI 1408 = Dessau 1141)

unmittelbar vor seiner Stadtpraefectur von einem

Centurionen der Legio V Macedonica, der unter

ihm gedient haben wird, die andere (VI 1409 =
Dessau 1142) zur Zeit der Praefectur von den

Mailandern, deren Patron er war (die Amterfolge

ist auf beiden Steinen nicht ganz gleichartig^;

auf dem zweiten ist — der Zeit der Inschrift

entsprechend — der Plural des Kaisernaniens auch

dort gesetzt, wo er nicht hingehOrt, vgl. Bor-
ghesi, Dessau, Kitterling aa. OO.). Cilos

Cursus honorum, dessen Anfange zweifellos in die

Regierungszeit Marc Aurels zuruckreichen, wah-
rend zumindest die praetorischen Amter unter

Commodus Alleinherrschaft (180-192) fallen, nahm
lOfolgenden Verlauf: Xvir stlitibus iudicandis,

trtbunus militum kgionis XI Olaudiae (in Moe-

sia inferior), quaestor provinciae Oretae Gyr(e~

narwm), tribunus plebis, fegatus pro praetore

provincial Narbonensis (VI 1409 an unrechter

Stelle angefuhrt), praetor urbanus : in dieser Stel-

lung brachte Cilo, wie ublich, dem Hercules bei

der Ara maxima das Staatsopfer dar, dessen Er-

innerung eine metrische Inschrift festhalt, un-

poetisch genug, urn von Cilo selbst herriihren zu

20konnen (CIL VI 312 = Biicheler Carni. Lat.

epigr. II 868 ; an der Identitat des ,Dichters' Gilo

mit Fabius Cilo ist nicht zu zweifeln, vgl. de

Rossi Mon. Ann. e Bull. d. inst. 1854, 36). Wah-
rend oder nach der Praetur wurde Cilo in die

Priesterschaft der sodales Hadrianales aufge-

nommen (CIL VI 1409 vgl. 1408; auffalliger-

weise scheint dies neben den mindestens 22 staat-

lichen Stellungen, die er im Lauf der Zeit be-

kleidet hat, sein einziges gcistliches Amt geblieben

30 zu sein). Er ubernahm hierauf das Kommando
der legio XVI Flavia Firma in Samosata, ver-

waltete als Proconsul die Provinz Gallia Nar-

bonensis, fungierte in Rom als praefeotus aerari

militaris und wurde cndlich als legatus Augusti

(VI 1409 falschlich Augustorum) pro praetore

mit der Verwaltung von Galatien betraut (wir

kennen Galatien nur als praetorische Provinz,

daher gehort Cilos Legation vor seinen Consulat).

Damals werden inn die Ancyraner zum Patron

40 gewahlt haben (IG XIV 1078 = IGR I 138).

Aufierhalb der Amterreihe sind CIL VI 1408 die

Stellungen eines cur(ator) r(ei) pfublicae) Nioo-

madensium, Interamnatium Xartium item Qra-

viseanorum angefiihrt; Cilo durfte wenigstens

die beiden letzteren (liber Nicomedia s. u.) als

Praetorier bekleidet haben, da die Jahre nach

seinem Consulat keinen Raum fur sie lassen.

Als Commodus am 31. Dezember 192 ermordet

worden war, lieB sein Nachfolger Pertinax den

SOLeichnam des Imperators durch den procurator

patrimonii Livius Larensis dem Fabius Cilo, da-

mals Consul designatus, iibergeben, der inn im

Mausoleum Hadrians beisetzte (Hist. aug. Comui.

90, 1, vgl. 17, 4; die vorlaufige Bestattung in

der Mordnacht selbst [vgl. Dio LXXIII 2, 1.

Herodian. II 1, 2] ist vermutlich von der offi-

ziellen, durch Cilo vollzogenen zu. unterscheiden,

die kurze Zeit spater erfolgt sein wird [vgl. die

nicht ganz einwandfreien Bemerkungen Heers
60Philol. Suppl. IX 118ff.]j es ist daher nicht mit

Sicherheit zu entscheiden , ob Cilo schon von

Commodus oder erst von Pertinax zum Consul

designiert wurde; Heer 193t vermuret anspre-

chend, dafi er den oben erwahnten Auftrag in

seiner Eigenschaft als Sodalis Hadrianalis — etwa

als Magister des Collegiums? — empHng).

In das J. 193 fallt Cilos Suffectconsulat, Kr
erwarb sich entweder in dieser Stellung Verdienste

1/0.0 ,
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um den in Pannonien erhobenen Kaiser Septimius 197 an Chilo (wohl Fabius Cilo) erging (Cod.

Severus oder stand ihm und seinem Hause schon lust. II 50, 1, vgl. Borghesi 338. Ritterling

von friiher her nahe (Herodian. Ill 2, 4 erzahlt, 34f.), bezeugt seine Statthalterschaft fur dieses

dafi Severus als noch Didius Iulianus in Rom Datum. Sie wahrte fast die ganze Zeit uber,

hprrschte seine Kinder heimlich aus der Haupt- die Severus wieder im Orient verbrachte bis m
itadt fortschaffen lieB — sollte dies Cilos Werk das J. 201, in welchem Cilo die HeerstraBen und

^wesen und auf diese Weise das Pietatsverhaltnis Brucken der Provinz einer griindhchen Restau-

™ prklaren sein das spater Caracalla mit Cilo rierung unterzog, von der die Meilenstein e Zeugms

vlband') Z eine sehen wir, dafi ihn Severus ablegen (CIL III 4617 = 11323. 4622 4638.

lofort auf Vertrauensposten stellte. Als prae- 10 4640. 4642 [vgl. Ritterling 34, 851. 15199?).

positus vexillation(ibus) Perinihi pergentib(us?) Das_ folgende Jahr fand ihn mutmafilich wieder

leitete erwahrscheinlich den Aufmarsch der Truppen,

die Severus fur den Krieg gegen Niger in Thrakien

konzeutrierte (vgl. Herodian. II 14, 6. Hist. aug.

Sever. 8, 12; die Truppen des Severus erlitten

zwar groBe Verluste, behaupteten sich aber im

Besitz von Perinth, Hist. aug. Sever. 8, 13. Dio

LXXIV 6. 3). Als eomes des Kaisers (VI 1409

wieder falschlich Augustorum , aber im Gegen-

in Rom, betraut mit dem Amte eines eur(ator)

Minfaiw) — vgl. o. Bd. IV S. 1781 — und

wieder ein Jahr darauf (203) Ubertrug ihm Severus

den verantwortungsvollen Posten eines praefectus

urbi (wie VI 1409 beweist, vor 204, dem Jahr

seines zweiten Consulates, vgl. ferner Borghesi

339). Als Stadtpraefect fuhrte er, wie ublich,

zum zweitenmal die Fasces, diesmal als Ordinarius

^at? zu 1408 wohl an der richtigen Stelle im20im J. 204 mit M. Anmus Flavius Libo (OIL 111

Cursus honorum) schloB er sich, als der Kaiser

selbst erschien, diescm an (v. Domaszewski
160 identinziert die Stellung als eomes mit dem

Kommando in Thrakien) ; doch ist er Severus nicht

nach Syrien und Mesopotamien gefolgt, sondern

zur Sicherung der Verbindungen (vgl v. Doma-
szewski a. a. 0.) als Legat in Pontus-Bithy-

nien zuruckgeblieben (im J. 194/5; in das J. 194

konnte noch die eura ret publicae in Nicomedia

14203 8- 9 = IG XII 5, 132 = Dittenberger
Syll.« 415. CIL VI 2003. de Rossi Inscr. christ.

urb. Romae I 4 und sonst in Inschriften, Zosim.

II 4, 3. 7, 2; hsl. Fasten vgl. Klein Fasti cos.

z. J. Vaglieri bei Ruggiero Dizion. epigr.

II 1001; als Stadtpraefecten und Cos. II sind

Cilo die Inschriften CIL VI 1410. IGR I 138

= IG XIV 1078 in Rom und Athen. Mitt. XXIII

1898, 165f. [s. u.] bei Ephesus gesetzt).

[s o 1 gehOren : die Stadt ergriff damals die Partei 30 Cilo stand damal3 im Zenith seiner Lebens-

des Severus, Herodian. Ill % 9). Die Statthalter- bahn. Im Besitz des hOchsten senatorischen Amtes,

schaft von Moesia superior war sein nachstes Amt

;

sie muB in das J. 196 geh&ren, in dessen Herbst

Severus seinen Sohn Caracalla in Viminacium,

der Hauptstadt der Provinz, zum Caesar erhob

(vgl. o. Bd. II S. 2440. Borghesi 338. Ritter-

ling 35). Man darf annehmen, dafi der damals

etwa zehnjahrige Prinz wahrend der Abwesen-

heit des Vaters im Orient unter Cilos Schutze

war er nicht bloB dem Titel nach amicus Augu-

storum (Dig. I 15, 5), sondern wurde vom Kaiser

durch freundschaftliches Vertrauen ausgezeichnet

(Epit, de Caes. 20, 6, vgl. Dig. I 12, 1, 4), von

dem Mitherrscher Caracalla mit Ehrerbietung

behandelt (vgl. Dio LXXVII 5, 1). In einem

Schreiben an Cilo — ,la eharte constitutive de la

prefecture' nennt es Vigneaux (Essai sur l'hist.

gestanden hat. ' So begreift es sich - wenn Cilo 40 de la praef. urb. 1896, 72) -- hat Severus die

nicht schon alt ere Rechte auf Caracallas Dank-

barkeit hatte (s. o.) — , dafi ihn dieser seinen

,Vater* und ,Erzieher' nennen konnte (Dio LXXVII
4, 2. 4, vgl. 5, 1 ; xazr'jo ist hier kaum titular

aufzufassen) und dafi Dio ihn als .Wohltater'

des spateren Kaisers bezeichnet (LXXVII 4, 2,

vgl. Ritterling 35. v. Domaszewski 160;

welche Bedeutung es hatte. daB der Kaisersohn

einem durchaus zuverlassigeti Manne anvcrtraut

judiziellen Aufgaben und Rechte der Stadtprae-

fectur umgrenzt und gleichzeitig erheblich er-

weitert (Ulpian. Dig. I 12, 1, 1. 4. 8. 14. XXXII
1, 4. XLVIII 19, 8, 5. 22, 6, 1, vgl. I 15, 5;

dazuMommsen St.-R. 113 1064ff. ; Strafr. 271 ff.

Vigneau x I'll). Sonst wissen wir nichts Naheres

iiber Cilos Wirksamkeit, die wohl erst nach dem

Untergang des tibermachtigen Gardepraefecten

Falvius Plautianus (im J. 204 oder 205) in vollem

war, beweist Herodian. Ill 2, 3f.). Wenn die Amter- 50 Umfang einsetzen konnte. Aber ohne Zweilel

folge in der Inschrift VI 1409 an dieser Stelle

richtig ist — VI 1408 ist der Titel genau an-

gegeben, die zeitliche Einreihung jedoch unzu-

treffend, vgl. Dessaus Anm. — , so wurde Cilo

jetzt dux vexiU(ationum) per Italiam exercitus

Impferatoris) Sereri usw. Anscheinend befehligte

er damals die Truppen, die (noch im J. 196) den

Kaiser auf seinem Zuge nach Rom geleiteten

(Ritterling 36. 92. v. Domaszewski 160).

gebiihrt ihm ein wesentlicher Anteil an der inneren

Politik des Severus, die so vielfach neue, oft wenig

heilsame Bahnen einschlug. Personlich spricht

fur Cilo, dafi er nach Plautianus Sturz dem Um-

sichgreifen der Verfolgung Einhalt zu gebieten

suchte — er hat damals dem spateren Kaiser

Macrinus durch seine Fiirsprache das Leben ge-

rettet (Dio LXXVIII 11, 2) — und nicht minder,

daB ihm die stadtromische Berolkerung und die

Zur Zeit der Niederlage des Albinus (19. Februar 60 stadtischen Cohorten, die seinem Befehl unter-

197, s. o. Bd. IV S. 75) stand er vermutlich schon

der Provinz Pannonia superior vor, wo sich eben

damals Caracalla befand (s. o. Bd. II S. 2440),

abermals der Obhut Cilos anvertraut (vgl. de

Ceuleneer Essai sur Sept. Sdv. 97. Ritter-

ling 35; doch hat der Prinz noch im J. 197

Pannonien wieder verlasaen, vgL o. Bd. II a. a. O.).

Ein Reskript des Kaisers, das am 1. November

stinden. offenbar ein freundliches Andenken be-

wahrten (vgl. Dio LXXVII 4, 4). Vermutlich

ist er der Stadtpraefect, der in der mittleren Front

des Septizoniums das Standbild des Severus auf-

stellte (Hist. aug. Sever. 24, 4), auch hierin , wie

immer, loyal und kaisertreu {xa&(oaiofievov zolg

6[oi]o[to.t]oi; ftfi&v avtoxgdrog{btrJ nennt ihn

eine Inschrift aus der Gegend von Ephesus, Athen.
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Mitt. XXIII 1898, 165f., verbessert nach den
Scheden im Wiener archaeol. Institut). Severtis

lohnte seine Dienste durch reiche Spenden ; unter
anderem schenkte er ihm einen Palast (Epit. de
Caes. 20, 6); wohl denselben, der, auf der Ost-

seite des Aventin (regio XII) gelegen, in der Kon-
stantinischen Kegionsbeschreibung (Richter To-

pogr. d. St. Rom 2 374) erwahnt und zum Teil

auf der Forma urbis (frg. 43 [domus GJiloms

4, 4. 5. 5, 1, vgl. Boissevains Anm.), konnte

doch nicht darfiber hinwegtauschen , daB Cilo

seine Rolle ausgespielt hatte.

c) Familie. Wohl zur Zeit, da Cilo Panno-
nien verwaltete (197—201), stiftete sein Frei-

gelassener Menander in dem Badeort Aquae Iasae

einen Votivstein pro salute L. Fabii Giloni[s]

c(larissimi) v(iri) et fUi nepotesqfue) eius (CIL
III 4120, dazu Mommsen: voluit ,et ftiiorwm

tab. IX ed. Jordan, tav. 41 ed. Lanciani) darge- 10 nepotumque\ doch kflnnte et fili richtig sein). Da
stellt ist (vgl. Richter 210; eine Wasserleitungs-

rohre mit der Aufschrift [L. FJabi Ohilmiis

praef. urb., bei S. Balbina gefunden, CIL XV
7447, be2eicb.net wahrscheinlich die Lage des

Hauses; eine andere Leitungsrfihre , XV 7448,

rtibrt nach dem Fundort von einem Besitz Cilos

an der Via Ostiensis her ; Cilo hatte zu Ostia

auch sonst Beziehungen; schon ira J. 192 war

er Patron des corpus lemmculariorum tabula-

die Gattin Cilos in der Inschrift nicht erwahnt
wird, war sie damals wohl nicht mehr am Leben.
tiber seine Nachkomroenschat't ist sonst nichts

bekahnt; moglieh, daB L. Fabius Fortunatus (Vic-

torinus) sein Enkel war (s. Nr. 77). Verwandte
Cilos begegnen anscheinend in spanischen In-

schriften (s. 0, a). [Groag.]

66) Q. Fabius Commodtis, irib(unus) legho-

rns) II adfiuirieis), CIL III 10425 (Aquincum),

riorum auxiliariorum Ostiensium, CIL XIV 20 frahestens aus dem Ende des 1. Jhdts. n. Chr.
[Stein.]

67) Fabius Demetrius s. Fabius Nr. 14.

68) C. Fabins Dorsuo. Eine Episode ans der

Besetzung Roms durch die Gallier 364 = 390

wird in drei Fassungen tiberliefert. Kaaotos

(Kavatog Hss.) 6 Fcofialos, d. b. Cassius Hemina
(frg. 19 Peter, jedenfalls indirekt benutzt) wird

von Appian. Celt. 6 fur die eine zitiert; wah-

rend der Belagerung des Capitols rig cltzo zov

251).

In der Hist. aug. Car. 4, 5 wird Cilo als

iterum praefeetus et consul bezeichnet. Man er-

klart dies meist ftir einen Irrtum (vgl. Borghesi
341), doch ware ganz gut moglieh, daB seine

Praefectur unter Severus durch den Proconsulat

von Africa oder Asia unterbrocben wurde< Unter

Caracalla und Geta finden wir ihn nicht mehr
im Amte (Dio LXXVII 4, 2; C. Iulius Asper

war an seine Stelle getreten, Prosopogr. II 168 30 KamzcoMov xazspatvev tegevz, ovoua Aogtitdv, im
nr. 115). Vergebens bemiihte er sich, die Ein-

tracht zwischen den kaiserlichen Brudern herzu-

stellen (Hist. aug. Car. 4, 5). Geta fand den Tod
durch Bruderhand (Ende Februar 212, s. o. Bd. II

S. 2445). Cilo und Papinian, der Praefeetus

praetorio, muBten am zweiten Tage nach der

Mordtat dem furstlichen Morder effentlieh das

Geleite geben (Hist. aug. Car. 3, 2). Nichts-

destoweniger fiel bald auch das Haupt des be-

£T7}aiov bfj Tiva isgovgyiav sig zov zf/g 'Eoziag ve<ov

arsXXoiv za Ieqo. dta z<ov jioleultov evoza&(t>s\ er

habe das Opfer an der Statte des zerstOrten Tem-
pels dargebracht und sei dann unversehrt mitten

durch die Feinde wieder zuriickgekehrt. Die

andere Fassung gibt Li v. V 46, 1—3 (daraus Val.

Max. I 1, 11), vgl. 52, 3: Es habe sich um ein

bestimmtes Opfer des Fabischen Geschlechts anf

dem Quirinal gehandelt, und es habe ad id fa-

Ttihmten Juristen, und dasselbe Schicksal drohte 40 ciendum C. Fabius Dorsuo, Oabino einctu, saera

Cilo. Soldaten plunderten die Reichtiimer seines

Palastes ; er selbst wurde im Bade iiberfallen

und halbnackt unter liifihandlungen auf der Sacra

via zum Palatium geschleppt (die Richtung des

Weges zeigt, daB sich die Mordgesellen nicht

zu Hause, sondern in einem Offentlichen Bade
seiner beinachtigten). Es fragt sich, ob der Uber-

fall von Caracalla ausgegangen ist ; Dio (LXXVII
4. 2. 3. 5) behauptet es, wahrend die Hist. aug.

manibus gerens, den Weg vom Capitol zum Qui-

rinal und zuriick gemacht. Der Schlufi stimmt

bei beiden Autoren fast wOrtlich Uberein; Ap-

pian: dta ru>v noU(xl(ov i} xarardayivzcov avzov

rt)v roluav rj aidso&ivzcov tt)v evae/ietav ; Livius

:

seu attonitis Oallis miraculo audaciae, seu re-

Ugi&ne etiam motis. Aus Livius schOpft Flor.

I 7, 16, der nur aus Ungenauigkeit Fahium pon-

tificem schreibt; dagegen weicht Dio frg. 24, 6

Car. 4, 6 nichts davon weifi und auch die neuere 50 starker von ihm ab: invidfj u zd>v Uqwv iy^v
Forschung den Imperator von dieser Schuld.frei-

spricht (Schuiz Beitr. z. Kritik nns. lit. Uber-

lieferung von Comm. Sturz bis Car. 95. Korne-
mann Kaiser Hadrian 109f.) ; doch ist immerhin

begreiflich, daB ein Mann von so ausgepragt auto-

kratischer Gesinnung wie Caracalla sich anfangs

durch den hochangesehenen und hochverdienten

Frennd seines Vaters, den Mitwisser aller arcana

imperii, einigermafien beengt fuhlen mnBte. Als

vjiq xwv novxicpLxa>v aXXo&i .tow ti\$ 7z6?,t.a)£ ys-

veo&ai, Katoow $afito$ t
ov t) cegovgyta ixveiro,

xaxtyri xtL Mommsens Vermutung, das Prae-

nomen Gams bei Livius sei duTch Abschreiber-

versehen entatanden (R- Forsch. II 319, 51), ist

unwahrscheinlich, well es zweiraal bei Livius und
eimiial bei Val. Mai. erhalten ist; Dios Dar-
stellung steht vielleicht der Appians naher als

der Livianischen. Das Hervortreten des genti*

jedochdieVolksmengeunddiestadtiBchenTriippengolicischen Elements kann diese als die altere er-

ffir den einstigen Stadtpraefecten Partei ra er-

greifen begannen, be&eite ihn Caracalla persan-

Uch aus der Gewalt der Soldateska (Dio LXXVn
4, 2—5. Hist. aug. Car. 4, 6. 6, wo die miiites

urbanioitmi, wie Dio beweiat, an dtf Bniechten

Stelle genannt «ind). Die ausieidmend* Behand
mng, durch dieihnCafacalla ftr den empftngenen
Scbimpf sa enteebidigen tfaeate (Dio LXXVU

scbeinen lassen (Mommsen a. O. 320f.); dann
ware die Einsetznng des Vestatempels wohl dem
Cassias Hemina selbst zuzuscfareiben, der for diesen

Kalt viel Interesse hatte (fre. 1. 12. 32). Wenn
der Name des F, anf alter uberUeferung beroht,

so beweist er wieder. daB das Geschlecbt viel

verzweigter war, als es nach den Fasten scheinen

kOnnte.

1769 Fabius Fabins 1770

69) M. Fabius Dorsuo, wahrscheinlich Sohn

von Nr. 68, war Consul 409 = 345 mit einem

andem Patrizier Ser. Sulpicius Camerinus (M.

Fabius Dorsuo Liv. VII 28, 1 ; Dorsuo Chronogr.;

Bursone Idat. ; BovXocovog Chron. Pasch. ;
ohne

Cognomen Diod. XVI 66, 1 an falscher Stelle

nd Cassiod.) ; beide zusammen nahmen durch einen

Handstreich die starke Festung Sora im Volsker-

lande (Liv. ebd. 6, unverdachtig). Vgl. auch Nr. 24.

70) C. Fabius Dorso Licinus, wegen seines

ersten Cognomens wahrscheinlich Enkel des M.

Fabius Dorsuo Nr. G9 und wegen seines zweiten

Cognomens wahrscheinlich Vater des M. Fabius

Licinus Nr. 94, folglich selbst Sohn eines M.,

Consul mit C. Claudius Canina (o. Bd. HI S. 2692

Nr. 98, wo im zweiten Satze ,patrizisch' und

,plebeisch' zu vertauschen ist) im J. 481 -- 278

{(J. Fabius Cassiod.; Fabius Dorso Veil. I 14, 7;

G. Fabius Lidnius Eutrop. II 15 ; Licino Chro-

nogr. ; Lieinio Idat.; Autivvlov Chron. Pasch.).

Altere Vermutungen iiber seinen Tod wahrend

des Amtsjahres und die Wahl des C. Fabricius

Luscinus zum Consul suffectus an seiner Stelle

beruhten auf verderbter Textuberlieferung in den

Namensformen. [Mtinzer.]

71) Fabius Dossenus, Quellenschriftsteller des

Plinius, n. h. ind. 1. XIV und XV; er wird XIV
92 zitiert. [Stein.]

72) C. Fabius Fabianus Vetilius Lueilianus,

legfatus) Aug(mti) pr(o) pr(aetore) von Numi-

dien unter Alexander, co(n)s(ul) desfignatus),

praeses iustissimus (CIL VIII 2737 Ehrenin-

schrift aus Lambaesis; seinen Namen erganzt

Cagnat auch VIII 10990). Er ist wohl eher

der Sohn des C. Fabius Lueilianus (Nr. 95) als

dieser selbst. Unter Valentinian I. begegnet in

Numidien ein vir clarissimus Fabius Fabianus

(CIL VIII 5S35. 5336).
f

[Groag.]

73) Fabius Fabricianus, zov psyalov 'avyyevijs

<fraf}iov, seine Gemahlin Fabia und sein Sohn

Fabricianus sind die Helden einer phantastischen

Parallelgeschichte zur Orestessage bei Ps.-Plut.

Parall. min. 37 aus Aootfeog iv tqiwo 'Izahx&v

(o. Bd. V S. 1606, 8 hinzuzufiigen). [iliinzer.]

74) Fabius Fabullus. Plutarch (Galba 27)

nennt als Morder Galbas nach einer von mebreren

Traditionen <Pafiiov <f>afiovlov; dieser habe dem
Herrscher den Kopf abgehauen und ihn zuerst

im Mantel, dann auf die Lanae gespieBt, herum-

getragen. Aus dem Vergleich rait Sueton ergibt

sich. daB Plutarch seine Quelle nicht ganz genau

wiedergegeben hat (vgl. Borenius De Plut. et

Tac. 1902, 56). Denn der gregarius miles, der

dem bereits getoteten Imperator das Haupt ab-

schnitt und es zuerst im Mantel, dann auf der

Hand trug (Suet. Galba 20), ist ohne Zweifel eben

jener Fabius Fabulfljus. So erklart sich, daB

Tacitus ihn unter Galbas MOrdern nicht nennt
(hist. I 41), auf das Faktum selbst aber anspielt

(I 41. 44). F. wird, wie alle, die an der Er-

mordung Galbas beteiligt waren, unter Vitellius

die Todesstrafe empfangen haben (vgl. Tac. hist.

I 44. Plut. Galba 27). Mit dem gleicbzeitigen und
gleichnamigen Legaten (Nr. 75) hat er nichts zu tun

(anders Mommsen zu CIL IH 4118).

75) M. Fabius Fabullus weihte in den Thermen
von Aqnae Iasae {ager Poetoviemris) den Nymphen
einen Votivstein (CIL III 4118), in dessen In-

schrift er seine bisherigen militarischen Amter
aufzahlt : tribfunusj militum legfionisj XIII Ge-

mfinae), leg(atus) Augfusti) provincfiae) Afrieae

pr(b) prfhetorej d, h. Legat der Legio HI Augusta

in Numidien (vgl. Pallu de Lessert Fast. d.

prov. Afr. I 31 3f.) — demnaeh vorher Quaestor,

Aedil oder Tribun und Praetor — , endlich leg.

Aug. leg. XIII Gem(inae). Da diese Legion nur

unter Nero und den ersten Flaviern in Poetovio

10 lag (vgl. Schultze de leg. Eom. XIII Gem.,

Diss. Kiel 1887, 34ff.), andererseits die Beklei-

dung eines zweiten Legionskommandos nach dem
numidischen in die fruhe Kaiserzeit (nach Cali-

gula) fiihrt (vgl. Pallu du Lessert a. a. O.),

kann F. recht wohl derselbe sein, wie der von

Tacitus (hist. Ill 14) erwahnte Legat der Legio V

Alaudae Fabius Fabullus, der Ende Oktober 69

zugleich mit dem Lagerpraefecten Cassius Longus

von den Vitellianern, die gegen ihren Feldherrn

20 A. Caecina Alienus meuterten (s. o. Bd. LTI S. 1239),

zum Befehlshaber erhoben wurde (vgl. Momm-
sen zu CIL III 4118). Den meuterischen Le-

gionen gegeniiber mag seine Autoritat gering

gewesen sein ; in der Niederlage, die sie sich bei

Cremona holten, war von einer Oberleitung nichts

zu merken (vgl. Tac. hist. Ill 22. 25). Die Iden-

tifizierung des F. mit dem Soldaten Fabius Fa-

bullus (Nr. 74) ist abzulehnen. Der gleiche Name
flndet sich ofters in spanischen Inschriften (CIL

30 II 1425. 3018. 3710, Frauen dieses Namens II

2050. 2052. 3232. 3652. 6249, 11). [Groag.]

76) Q. Fabius, Q. f.,
(tribu) Quir(ina) t

Felix,

procurator) Augfusti), CIL VI 1609. Wohl deT-

selbe wie Q. Fabifus) Felix auf Ziegelstempeln

von Ostia, CIL XV 2169. [Stein.]

77) L. Fabius Fortunatus Victorinus (?). Die

Arvalakten der J. 224 und 231 n. Chr. (CIL VI

2107. 2108) verzeichnen die Anwesenheit eines

Frater Arvalis, der zweimal L. Fabius Fortu-

AOnatus, einmal (2107, 19) M. Fab. Fortunatus ge-

nannt wird und recht wohl beide Praenomina in

seiner vollstandigen Nomenclatur gefuhrt haben

kann (vgl. z. B. o. Bd. Ill S. 2861 Nr. 310. Pallu

de Lessert Soc. nat, d. ant. de France, Cen-

tenaire 1904, 369ff.). Wie CIL a. a. O. vermutet

wird, ist er vielleicht derselbe wie Fo[r]tunatus

Victorinus, Arvalbruder im J. 241 (CIL VI 2114).

In den Protokollen des J. 218 (VI 2104) wird er

noch nicht erwahnt. Er konnte einer der Enkel

50 des L. Fabius Cilo (Nr. 65) sein, deren die In-

schrift CIL III 4120 gcdenkt ; seine Praenomina

wiirden dazu stimmen (Marcus hieG Cilos Vater)

und auch seine Beinamen waren dann zu be-

greifen, da die Geburt des Fortunatus Victorinus

in die Zeit der groBen Erfolge der afrikanischen

Dynastie fiele, mit der Fabius Cilo enge verbunden

war (in einer Inschrift aus den Badern von In-

teramnia Praetuttiorum, CIL IX 5103, wird eine

Frau Fabia A. f.
Fortunata Septimi>m genannt,

60 die Cognomina des Cilo und des Fortunatus tragt;

eine andere Fabia Fortwmta, Gattin des Attius

Tuticanus a tribunatu Ugfionts) II Aug(ustae),

begegnet auf einem Steine aus Andemantunnum,

CIL XIII 2, 5684). [Groag.]

78) C. Pompusidius Fabius Fraternus s. Pom-
pusidius.

79) L. Fabius Gallus; sein Name erscbeint

auf Bleirohren aus Eom (CIL XV 7449) neben
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dem der Urabria Albina, deren Gemahl er wahr-
scheinlich war. Er war daher wohl mit der an-
gesehenen Familie der Nummii Albini verwandt.

[Stein.]

80) L. Fabius Gemiims Cornelianua s. Nr. 88.

81) C. Fabius Hadrianus, C. f. Q. n., wurde
auf Delos yon zwei Briidern aus Melos durcb eine
Statue geehrt (Bilingue Inschrift CIL ni Suppl.
12 277 besser als ebd, 7236). Er kann identisch

doch nicht befrenidend' (Mommsen; dagegen
ganz verkehrt Babe Ion Monn. de la rdp. torn. I

488) und hat seine nachste Analogie an dem des
Amtsgenossen des F., C. Tarquitius Priscus.

[Munzer.]
85) Fabius Hispanus , Provinziale aus der

Baetica, wurde als eines der WeTkzeuge des raube-
rischen Proconsuls Caecilius Classicus von dem
jiingeren Plinins und Lucceius Albinus, den An-

sein mit dem Folgenden oder, wenn Nr. 15 dessen lOwalten der Baetica, angeklagt und auf fttnf Jahre
j n._ n ^v_.l. ...ij.

reiegiert. , um lOO n. Chr. (gegen Mommsen
Herm. Ill 42, der das J. 101 annimmt, kommt
Asbach Eh. Mus. XXXVI 41 zuni Ansatz 99),
Plin. ep. Ill 9, 12—17. Er wird als geschickter
Eedner {facundia validus) bezeichnet.

86) Q. Fabius Honoratus , Freund des von
Cornmodus getoteten M. Antonius Antius Lupus,
OIL VI 1343 = ICt XIV 1398 (aus dem J. 19a
n. Chr., vgl. Hist. aug. Pert. 6, 8). [Stein.]

87) M. Fabius Iulianus Heracleo Optatianus

Sohn ist und dasselbe Cognomen fuhrte, mit
diesem.

82) C. Fabius Hadrianus (alle drei Namen
Ps.-Ascon., C. Fabius Liv. , Fabius Hadrianus
Oros.; sonst Hadrianus), war 670 — 84 Praetor
und verwaltete die Provinz Africa fur die Maria-

^ nische Partei. Er vertrieb den Q. Caecilius Metel-
lus Pius, der sich hier festzusetzen vcrsuchte (LiT.

ep. LXXXIV. Ps.-Ascon. Verr. I 70 p. 179 Or.),

wurde aber als Propraetor im folgenden J". 671 20
= 83 wegen seiner Harte und Grausamkeit (Cic,

Verr. I 70. Liv. ep. LXXXVI) von den Burgern
von Utica in seiner eigenen Wohnung leben dig

verbrannt (Cic. Verr. I 70, vgl. V 94. Liv. a. 0.
VaL Max. IX 10, 2. Oros. V 20, 3. Ps.-Ascon.
a. 0. Diod. XXXVIII 11). Es ist dies das charak-
teristischste Beispiel von .Lynchjustiz' im rOmi-
schen AHertum (Usener Eh. Mus. LVI 2 Anm.).
Wodurch F. sich in solcbem MaBe verhafit ge-

(CIL VI 2086, 8 irrig Ortavianus; cbd. Z. 52 nur
Fabius Iulianus Heracleo), Frater Arvalis, wird
in den Protokollen eines unbekannten Jahres
Hadrianischer Zeit (VI 2079, vgl. 32 378. Hula
Arch.-epiirr. Mitt. XVII 1894, 72f.), sowie der
J. 145 (VI 32379) und 155 (VI 2086 = 32378)
genannt. In den J. 118 und 120 scheint er dem
Priesterkollcg nocb nicht angehort zu haben (vgl.

VI 32 374. 2080). Er wird wohl der <Pdj3to$

macht hatte, istinv die meisten Berichte nicht 30 'IovXiavog sein (die beiden Namen, in den Aus-
zweifelhaft ; Orosius und Ps.-Asconius wissen je-

doch zu melden, dafi er sich mit Hilfe der Sklaven
behaupten wollte und deshalb von den Freien an-
gegriffen wurde. Eine Untersucbung fiber die Tat
unterblieb, weil sie der siegenden Sullanischen
Partei in Eom nicht unwillkommen war. Vgl.

C. Fabius Nr. 15.

83) M. Fabius Hadrianus, war Legat des Lucul-
lus im Krieg gegen Mithridates. Im J. 683 =71

gaben durch Beistrich getrennt, sind eher zu ver-

binden), den Marc Aurel unter den langlebigsten

Mannern seiner Zeit nennt (eig i, IV 50). Ob
auch Iulianus . em Freund dieses Kaisers , den
Pronto wahrend einer Krankheit besuchte (Fronto
ep. ad H. Caes. IV 1. 2 p. 59f. N.), dieselbe

Personlichkeit ist, liiBt sich nicht feststellen. F.

war zweifelsohne mit dem Folgenden verwandt,
geho'rte dermiach wie dieser der Tribus Galeria an,

fuhrte er dem Hauptheer in Pontus aus Kappa- 40 was vielleicht auf spanische Abstammung hinweist
dokien einen grofien Getreidetransport zu und ge
riet unterwegs in einen von den koniglichen Feld-
herren Menemachos und Myron gckgten Hinter-
halt, aber er wehrte sich so tapfer, daB er einen
glanzenden Sieg davontrug und glucklich zu Lucul-
lua gelangte (Plut. Luc. 17, 1. Phlegon FHG III

606, 12, bei beiden das Cognomen Hadrianus).
Ungluck hatte er dagegen 686 = 68, als er wah-
rend des Feldzugs des Lucullus gegen Tigranes

(vgl. Kubitschck Imp. Eom. trib. discr. 167).

88) Q. Ffabius) 31 f. Galferia) Iulianus
Optatianus L. Fabius Geminus Cormtianus,
Consul (suffectus in unbekanntem Jahr) , Patron
eines Sex. Octavius Eufinus, der ihm die Ehren-
inscbrift CIL VI 31 710 setzte (sie ist von Ligorio

iiberliefert, aber zweifellos echt). Vielleicht Sohn,

sicher Verwandter des Vorausgehendcn (von dessen

Koilegen in der Arvalbruderschaft P. Cornelius
Pontus schQtzen sollte; Mithridates kehrte zuriick, 50 Geminus konnte F. einen Teil seiner Namen
um sein vaterliches Keich wieder zu gewinnen,
brachte dem F., der sich ihrn an der pontisch-

armenischen Grenze entgcgenstellte, eine Nieder-
lage bei und schlofi ihn in der Festung Kabeira
ein, bis C. Valerius TriaTius ihn entsetzte (M.

Fabins bei Dio XXXVI 9, 2—10, 1; Fabius bei

Plut, Luc. 35, 1. Appian. Mithr. 88, vgl. 112).

84) L. Fabius Hispaniensis, L. f.
T
Quaestor

des von Sulla zur Bekampfung des Sertorius nach

haben). [Groag.]

89) Fabius Iulius, will sich aus Krankung
iiber seinen mifiratenen Sohn in den FluB sturzen,
Dio ep. LXIX 23, 4 ed. Boissevain III p. 239
(Fragment, das znr Erzahlung von Hadrians Re-
gierung gehort). Die uberlieferte Namensform
ist vielleicht korrupt. Vgl. Nr. 61. [Stein.]

90) L. Fabius Iustus.' a) Der vollstandige
Name CIL VI 2191. 10 244; Fabius Iustus Plin.

Spanien gesandten Proconsuls C. Annios im J. 673 60 ep. I 5, 8. 11; Iustus ebd. VII 2; im dial de= 81 (Denar bei Mommsen Mfluzwesen 600 or. lantet die Anrede luste Fabi,
nr. 228 mit Aufschriffc: Ex s. e. L. Fabi L. f.

Hisp. q.), trat spater zn Sertoriua fiber und war
682 = 72 unter den Ofisten (and Verschworenen?)
bei dem Mabl, bei welehem Sertoriug ertnordet

wurde (Sail, hut HI 83 Maurenbr.: L. Fabius
Hispantensis senator ex proscriptu). Sein Uber-
tritt auf die feindliche Seite ,ut bemerkenswert,

b) F. ist uns vor allem dadurch interessant,
daB ihm der Dialogus de oratoribus gewidmet
ist (Tac. dial. 1). Die Schrift gibt sich als Ant-
wort auf Iustus' wiederholt gestellte Frage, cur,
cum prtora saecula tat eminentium oratorum
ingeniis gloriaque flortterint, nostra potissimum
aetas deserta et laude eloquenttae orbata vix
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nomen ipsum waioris retineat (dial. 1). Aus

den Einleitungsworten und aus dem Tenor des

Werkes erhellt, daB F. die Anschauungen des

Autors auf dem Gebiete der Beredsamkeit im

ganzen wohl teilte; zugleich lehrt die Anrede,

daB er selbst auf diesem Gebiete als Autontat

weder gait noch gelten wollte. Fttr die endgiiltig

noch keineswegs entschiedene Frage, ob Tacitus

der Autor des Dialogs war, ergibt sich aus dem

wenigen, was wir iiber Iustus
1 Leben wissen, kein

ausreichendcr Anhalt (Schwabes Ansetzung des

Dialogs in das J. 81 [o. Bd. IV S. 1571] ist un-

haltbar, vgl. Kaiser Dc dial., Diss. Leiden 1902,

8ff.; iibrigens muB F. im J. 81 noch ein ganz

junger Mann gewesen sein).

Allerdings gehorte er, gleich Tacitus, zum

Freundeskreis des jiingeren Plinius, der zwei

Briefe (ep. I 11 und VII 2) an ihn schrieb: der

erste ist bedeutungslos , in dem zweiten beant-

wortet Plinius die Eitte des — in der Landwirt-

schaft? — sehr beschaftigten Freundes, ihm

eine seiner Schriften zu iibersenden (der Brief,

der die Adresse Iusto tragt, ist eher an F. als

an Minicius Iustus gerichtet). Ferner erzahlt

Plinius gelegentlich (ep. I 5, 8), daB sein bitter

gehafiter Feind M. Aquilius Eegulus unmittel-

bar nach Domitians Tode Fabius Iustus ersuchte,

eine AussShnung mit Plinius zuwege zu bringen.

F. stand demnach in auBerlich freundlichen Be-

ziehungen zu Eegulus: ein Beweis, daB er nicht

einmal so weit als Plinius mit der stoisch-republi-

kanischen Opposition im Senate ging (man be-

denke, wie iibel Plinius in seinen Briefen Eegu-

lus behandelt und wie Tacitus in den Historicn

[IV 42] dessen Andenken bloBstellt; es ist be-

merkenswert, daB im Dialogus de or. c. 15 Eegu-

lus wenigstens als Redner ehrenvoll crwiihnt wird).

Unter Traian bekleidete F. im J. 102 den

Suffectconsulat mit L. Iulius Ursus Servianus cos. II

(die beiden Consuln waren am 1. Miirz [CIL

VI 2191] und noch am 10. desselben Monats im

Amt: VI 10 244 [ante diem) VI idus M[artias],

wohl eher zu erganzen als Mfaias]). Er wird

ungefahr in gleichem Alter gestanden haben wie

Plinius, der im J. 61/62 geboren war und ein-

undeinhalb Jahre vor F. zum Consulat gelangte.

DaB er als Kollege eines zweimaligen Consuls

und wahrscheinlich auch als Nachfolger eines

solchen — tlberdies so hervorragender Miinner

wie Ursus Servianus und Licinius Sura — die

Fasces fuhrte, spricht fur hohes personliches An-

sehen in den Senatskreisen oder bei Traian selbst.

In stadtromischen Grabscbriftenkommen wieder-

holt Fabii Iusti vor (CIL VI 17 541. 17 542.

17 559); einen [ . . FJabius Iusti f.
Galferia)

Bufus Gluniens(is) nennt ein Grabstein aus Lis-

sabon (II 214). [Groag.]

91) Q. Fabius Labeo. Q. f. Q. n. (Fasti Cap.

zum J. 571; Q. f. die delische Urkunde), war

Quaestor orbanus 558 = 196 (Liv. XXXIII 42,

2). Als Praetor 565 = 189 erbielt er das Kom-

mando fiber die Flotte, die bei Ephesos versam-

melt war, fand jedoch, als er hier eintraf, den

Frieden mit Antiocbos bereits geschlossen (Liv.

XXXVII 47, 8. 50, 8. 60, 1). Er. fuhrte seine

SchifFe gegen Kreta, wo Gortyn und Knossos da-

mals im Kriege mit Kydonia lagen und zablreiche

Efimer und Italiker in der Gefangenscbaft sebmach-

teten , aber seine Mahnungen zum Frieden und

zur Auslieferung der Gefangenen hatten geringen

Erfolg; nur die Gortynier gaben die Leute frei

(Polybianischer Bericht bei Liv. XXXVII 60, 2—5,

ausgeschmuckt durch Valerius Antias ebd. 6).

Nach Ephesos zuriickgekehrt, fuhrte er drei Schiffe

an die thrakiscbe Kiiste, um die Freiheit der von

Antiochos besetzten Stadte Ainos und Maroneia

wiederherzustellen und durch Grenzregulierung

10 ffegen Ubergriffe Philipps von Makedonien za

lichern (Liv XXXVII 60, 7. XXXIX 27, 10).

Im folgenden J. 566 = 188 segelte er auf Befehl

des Proconsuls Cn. Manlius Volso nach Lykien

und zerstorte hier bei Patara die fflnfzig Kriegs-

schiffe, die Antiochos nach einer Bestimmung des

Friedensvertrags den Eomern hatte ausliefern

mussen (Polyb. XXI 46, 3. Liv. XXXVIII S9, 2f.;

iibertreibend und ungenau Val. Max. VII. 8, 4

Ende), bemachtigte sich auBerdcm durch Uber-

20 rumpehmg der Stadt Telmessos (Liv. a. O.). Erst

dann kehrte er mit der Flotte durch den Archipel

nach Griechenland und weiter nach Italien zu-

riick (Liv. XXXVIII 39, 4). Unterwegs landete

cr auf Delos und brachte dem Apollon ein Weih-

geschenk dar (Scbatzmeisterurkunde Ditt en-

berg er Syll. 2 588, 103), wie er auch wohl zu

ahnliehen Zwecken einige Tage in Athen ver-

weilte (Liv. a. O.). Trotz der Unbedeutendheit

seiner Leistungen' und trotz des Widerstands der

30 Volkstribunen wurde ihm ein Triumphus navalis

bewilligt; obgleich dieser von den Hauptquellen

des Livius nicht erwahnt zu sein scheint und nur

gelegentlich von ihm bezeugt wird (XXXVII 60, 6

aus Valerius Antias und XXXVIII 47, 5 in einer

Eede), ist er dennoch nicht zu bezweifeln, weil

die Darstellung auf dem Denar des Q. Labeo

Nr. 92 (Iuppiter auf der Quadriga; unter den

Pferden Schiffsschnabel) deutlich darauf anspielt.

Es ist verstandlich , daB F. nun mehrmals bei

40 der Bewerbung um das Consulat durchfiel (Liv.

XXXIX 32, 6); namentlich im J. 570 = 184

wurden seine Aussichten durch das Eintreten des

Consuls Ap. Claudius Pulcher fur seinen Bruder

Publius vereitelt (cbd. 32, 9. 12). Doch war er

in diesem Jahr einer der drei Manner, die die

Xolonien Potentiaund Pisaurum anzulegen hatten

(ebd. 44. 10), und blieb es auch im folgenden

J. 571 = 183 {ebd. 55, 9), fur das er das Con-

sulat zusammen mitM. Claudius Marcellus empfing

50 (Fasti Cap. Nep. Harm. 13, 1. Liv. XXXIX 45, 1.

Oros. IV 20, 27. Obsequens 4. Cassiod.; mit ver-

scbieden entstelltein Cognomen Chronogr. Idat.

Chron. Pasch.). Er erbielt mit seinem Koilegen

(vgl. iiber diesen o. Bd. Ill S. 2757 Nr. 223)

Ligurien zur Provinz und verweilte dort mit ver-

lancrfirtem Imnerium noch bis ins J. 572 = 182.langertem Imperium noch bis ins J. 572 = 182.

ohne jedoch etwas Bemerkenswertes zu verrichten

[Liv. XXXIX 56. 3. XL 1, 3. 8); vgl. auch Nr. 2.

574 = 180 wurde er Pontiles (Liv. XL 42 , 6)

60 und muB, da sein Tod in den erhaltenen Teilen

des Livius nicht erwahnt wird, 587 = 167 nocb

am Leben gewesen sein. Dieser Umstand im

Verein mit andern empfiehlt es, ihn in dem Labeo

zu sehen, der nach Liv. XLV 31, 14 zu den zehn

Gesandten gehorte, die nach dem Siege fiber

Perseus damals mit L. Aeroilius Paullus die make-

doniscben Angelegenheiten zu ordnen batten; in

der Liste der Gesandten bei Liv. XLV 17, 2, in
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der zwei Namen fehlen, ist der seinige als der trth(un<m) latidfaviusj Ug(ionis) XI Gl(audiae)
erste der Namen von Consularen zu erganzen

(Tgl. pfias) ffidelis) — Garrdsonsort Durostorum —

,

^
ie~ Herwugeber z. d. St. Kleb s o. Bd. I XVvir sfaeris) ftaeiundisj, q(uaestor) oand(ida-

h. ^54o JNr. 10). Zu unbekannter Zeit wurde er tusj, sevir (equitum Eomanorum) turma quintavom Senat in einem Grenzstreit zwischen Neapel (die Bekleidung des Sevirats nach der Quaestur
und Nola zum Schiedsrichter bestellt und wufite ist ungewohnlich, vgl. Mommsen St-B. HI 506
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X 33 mit der (vgl. Hist. aug. Alex. 48) _, pyfetorj, lupercm

jedenfallsfingiertenEinleitung: ne noster quMem - dafl F. dieses, in der Kaiserzeit fast aus-
probandus, si verum est Q, Fabium Labeonem 10 schlietilich dem Ritterstand reservierte Priester-
seu quern ahum — nihil enim habeo praeter turn bekleidete, erklart Wiasowa (Relig u Kult
aufhtum — usw.

;
daraus als feste Tatsache Val. d. Rtfmer 422, 4) durch seine ZugehOrigkeit zu

Mas. VII 3
, 4). Nach Santra bei Suet. Vita dem ,mit dera Dienste der Luperci von alters her

Terentu p. 31, lOff. Reiffersch. war dieser Q. eng verbundenen' Hause der Fabier; doch konnte
Labeo der Consular, auch Dichter; deshalb ist diese bei einem Manne, der nicht einrnal Patri-
es wohl mfighch, daG er auch der von Cic. Brut. zier war, nur fiktiver Art gewesen sein — , eurfa-
81 wegen seiner gelehrten Bildung geriihmte Q. tor) r(ci) pfublicaej Velitrensium, cur. viae La-
Labeo ist, obgleich er von ihm mit etwas jungern tinae, iurd&icus) reg(ionis) Tuseiae et Pieeni
Mannern zusammengestellt wird; da6 er Pontifex — fruhestens unter Marcus und Verus (161—169)
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92) y
.
i abius Labeo, Miinzmeisteretwa zwischen duorumj leg&onis) I Italicae (Garnisonsort N ovae

630 = 124 und 640 = 114, vielleicht ein Enkel in Moesia inferior).
von Nr. 91 , den er auf seinen Denaren feiert Diesen Cursus honorum enthalt eine Ehren-
(Mommsen Miinzw. 541 nr. 140; Trad. Blacas inschrift aus Clusium, dessen Patron F. war (CIL
II 340 nr. 147). Er konnte identisch sein mit XI 2106 = Dessau 1138). Die beiden Kaiser,
Q. Fabius Q. f. Labeo, der als Praetor mit pro- unter denen er die Legio I Italica befebligte!
consulanschem Imperium die Provinz Hispania sind wahrscheinlich Marcus und Commodus (176
citenor etwa zu dieser Zeit verwaltete (Meilensteine —180); denn F., dessen Laufbahn durch die Re-
aus Ilerda, CIL I 1484f. = II 49241 = Dessau gierungen der Divi fratres und des Alexander
5813, vgl. Mommsen St.-R. II 647, 2), Dagegen 30begrenzt wird, ist doch wohl derselbe wie Fabius
werden die sonstigenliterarischenNachrichten uber Magmts, den eine Inschrift aus dem J. 193 an-
einen Q. Fabius Labeo, die man bisweilen auf diesen seheinend als Curator operum locorumque publi-
Mann beziehen wollte, besser auf den bekanntesten corum nennt (CIL VI 1585b ; vgl. o. Bd. IV S. 1788).
des Namens Nr. 91 bezogen. Wenn nicht schon vorher, wird er bald nach der

93) Q. Fabius Laurentius s. M a r i u s Victorinus. cura operum den Snffectconaulat bekleidet haben.
94) M. Fabius Licinus, Sohn des C. Fabius Er begegnet uns wieder bei der Sakularfeier des

DorBo Licinus Nr. 70, war Consul rait M.' Ota- J. 204, an der er in seiner Eigenschaft als XVvir
alius Crassus lm J. 508 = 246 {M. Fabius C. sacris faciundis (s. o.) teilnalim (CIL VI 32 327
f. M.n. Licinus Fasti Cap.; Fabius Licinus Z, 9. 32329 Z. 8). Valerianus, der Feldherr des

• . A^' ^' ^' Fa^us Cassiod.; Licinio II 40 Septimius Severus, der im Eriege gegen Niger
rrrig Chronogr.; Licinio Idat.; Aixivvlov Chron. kommandierte (Dio LXXIV 7), ist nicht, wie
Pasch.). Da die Abhaltung der Wahlen damals Henzen (Ann. d. inst. 1863, 284) und Canta-
emem Dictator iibertragen wurde ( TV. Corumanius relli (Bull. com. 1891, 116) annahmen, mit
Fasti Cap.), miissen beide Consuin auf den sizili- unserem F. identisch , da letzterer Magnus als
schen Knegsschauplatz entsendet worden sein, Hauptcognomen fiihrte. [<>roag.]
nchteten dort aber ebensowenig aus, wie ihre 98) Fabius Marcellinus, Biograph Traians,
nachsten Vorganger und Nachfolger (vgl. Zonar. Hist. aug. Alex. 48, 6; als Geschichtschreiber

L rP'
"20, 26ff

'
Dmd^' [Miinzer.] auch erwahnt Prob. 2, 7. L^crivain (Etudes

9o) C. Fabius Lucihanus, Magister der Soda- sur 1'histoire Auguste, Paris 1904, 401, 3) halt
lesAugustaleaClaudialeszumzweitenmalimJ.213 50ihn fur identisch mit Valerius Marcellinus, Max.
(CIL VI 1987 = XIV 2391), mutmaSlich Vater et Balb. 4, 5. [Stein.]
des C. Fabius Fabianus Vetilius Lucilianus (Nr. 72). 99) Fabius Maximums s. Fabius Postuminus
Einer dieser Fabii Luciliani ist vielleicht Fabius (Nr. 132).
. . eilianus, der als quaestfor) in einem Inschrift- lOOff.) Fabii Masimi. Uber den Beinamen
fragment aus Tarraco genannt wird (CIL II 4116, vgl. Nr. 114. Soweit sich der genealogische Zu-
vgl. Pall u de Less ert Fast. d. prov. Afr. I 430). sammenhang mit einiger Wahrscheinlichkeit er*
Vgl noch C. Fab. Rufimts LueUlus, cflarissi- mitteln lafit, ist er zur bequeraen Ubersicht auf
musjpfmrj CIL XIV 3914 (Grabschrift aus Aquae der Stammtafel S. 1777f. gegeben.
Albulae). [Groag.] 100) Fabius Maximus Narbonensis equestri

96) Fabius Luscus, wie es scheint aus Fir- 60 toco natus Pompeianas partes seeuius aliquot
mum von Cic. ad Art. IV 8 b, 3 im J. 698 = 56 libros ad Stoicam pkitosophiam pertinentes con-
mit Freundhchkeit erwahnt. Fabii in Firmum scripsit, notiert Porphyrio zu Hor. sat. I 1, 13:
sonst nur CIL IX 5390. [Mftnzer.] loquaeem Fabium, wo vermutlich derselbe

97) M. Fabim M. f. Quirftna) Magnus Vale- Mann gemeint ist wie ebd- I 2, 134. Die Vor-
rwmtts

,
vielleicht Nachkomme des Q. Fabius fahren dieses in der Triamviralzeit stadtbekannten

Barbaras Valerius Magnus Iulianus (Nr. 50) und F. werden ihr rOmisches Burgerrecht dem Q. Fabins
Verwandter des M. IaUins Bassos Fabius Vale- Maximus AUobroeiciw Tetdankt haben. VgL auch
nanus (Nr. 153), Xmr stlitibfusj iud(icandis), Nr. 3. [Mfinwr]
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162) M. Fabius Ambustus

45) N. Fabius Ambustus
tr. mil. cons. pot. 348. (364?)

42) K. Fabius Ambustus
tr. mil. cons, pot 350. 353. 359. (364?)

44) M, Fabius Ambustus
cos. 394. 398. 400. f princ. sen. nach 429

JL
114) Q. Fabius Maximus Rullianus

cos. 432. 444. 446. 457. 459.

diet. 439, 441. cens. 450. f princ. sen.

43) M. Fabius Ambustus
tr. mil. cons. pot. 373. 385. cens. 391

168. 169) Zwei Fabiae

112) Q. Fabius Maximus Gurges
cos. 462. 478. 489. cens. t princ. sen.

170) Fabia

30) Q, Fabius Maximus
unbekannt? aed. 487?

1

116) Q. Fabius Maximus Verrucosus Cunctator

cos. 521. 526. 539. 540. 545. diet. 537.

cens. 524. f princ. sen. 551

171) Fabia

103) Q. Fabius Maximus
cos. 541

Fabius Maximus
(unbekannt)

104) Q. Fabius Maximus
augur 551. f 558

105) Q. Fabius Maximus
pr. 573

i

109) Q. Fabins Maximus 115) Q. Fabius Maximus
Aemilianus Servilianus

cos. 609 cos. 612

110) Q. Fabius Maximus 111) Q. Fabius Maxi-
Allobrogicus mus Eburnus

cos. 633 cos. 638. cens. 646

M. Atius Balbus 107) Q. Fabius Maximus
um 663

l.C. Octavius oj Atia
maioi-

2. L. Marcius os
Philippus

cos. 698 = 56

!

1. Augustus

/AtiaA =>s L. Marcius 108) Q. Fabius Maximus
IminorJ Philippus aed. 697.

cos. 716 = 38 cos. t 709 = 45

Marcia c%> 102) Paullus Fabius 101) Africanus Fabius

|

Maximus Maximus
|

cos. 743 = 11 cos. 744 = 10

120) Paullus Fabius 180) Fabia Numan- 38) Q. Fabius
Persicus cos. 34 tina Allobrogicinus

? Maximus

118) Fabius Numantinus 121) (Fabius) Persicus Asturicus (?)

[Mftnzer und Groag.]
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101) Africatros Fabius Maximus. a) Name
mid Herkunft. 'Atpgutavog K. <Pdf}tog K. v(fog)

Dio ind. 1. LIV; Afrio. Fabius Max. oder Afr.

Fa. Max. Munzen aus Africa (L. Muller Nuraism.

de l'anc. Afrique II 52 nr. 29. 61 nr. 37); Afri-

kanus Fabius Miinze Ton Hippo Diarrhytos (Re-

nault Bull. arch, du com. d. trav. hist. 1897,

250f.; die Averslegende zeigt, daB nicht Fahio

Afrikano, sondern umgekehrt zu lesen ist) ; Afri-

vgl. Waddington Rev. num. a. a. 0. Momm-
sen Herm. HI 268ff. = Hist. Schr. 1 188ff.; St.-R.

lis 261. v. RohdenFestschr. z. Einweihung d.

Progymn. zu Steglitz 1890, 38f. Gardthausen
Aug. I 1109; die Erklarung, die Mommsen da-

fur gab, wird durch die Miinze von Hippo Diar-

rhytus in Frage gestellt).

Da die in Hippo gepragte Munze auf dem
Avers das Bild des Tiberius mit der Aufschrift

eanus Fabius CIL VI 30 974 = Dessau 92 ; 10 Claudio Neroni Hippone libera tragt, wird man

Affricanus Fabius Cassiod.; Fabius Africanus

Suet. Claud. 2; &afiws Md'^wq Dio LV 1.

Die Miinzlegenden und die von Augustus selbst

gesetzte Inschrift CIL VI 30 974 beweisen , dafi

F. den Namen Africanus als Praenomen fiihrte

(vgl. iiber die Vornamen dcr damaligen Hoch-

aristokraten u. S. 1781). Die Namensforrnen im

Consulnverzeichnis zu Dios 54. Buch sowie bei

Sueton sind demnach zu korrigieren (das Prae-

Renault (Bull. arch. a. a. 0.) beistimmen, wenn
er den Proconsulat des F. dem J. 748 — 6 v. Chr.

zuweist. in welchem Tiberius die Tribunicia po-

testas empfing (noch in demselben Jahr zog sich

dieser nach Rhodos zurtick, wo er bis 2 n. Chr.

blieb: wahreud des rhodischen Aufenthalts wird

man ibm — was Gardthausen Aug. II 723 for

moglich halt — doch kaum in Africa eine aufier-

gewohnliche Ehrung erwiesen haben; vgl. noch

nomen Quintus bei Dio hat nur ins of'ern eine ge- 20 Dessau zu Mommsen Hist. Schr. I 184). Da
wisse Berechtigung . als Fabius

1

Freigelassene

diesen Vornamen fiihrten, vgl. CIL VI 1815 =
Dessau 1926: Q. Fabius Afrieani I. Cytisus;

die Consuln des J. 10 v. Chr., lullus Antonius

und unser F., sind beim Chronographen des J. 354,

in den Fasti Hydat. und im Chron. Pasch. zu

einem Consulnpaar Africanus et Maximus ge-

worden, vgl. CIL 1 2 p. 162; die Erklarung liegt

darin, daft das Praenomen des F. fur das Cog

der Proconsul sein Amt wahrscheinlich im Sommer
antrat, Tiberius aber die tribunicische Gewalt

anscheinend zwischen 11. Juni und 15. Juli 6 v. Chr.

erhielt (vgl. Mommsen St.-R. IP 797, 3), diirfte

sich F.s Proconsulat genauer auf das Jahr (Som-

mer) 748/749 = 6/5 v. Chr. fixieren lassen.

F. gehOrte der Priesterschaft der Vllviri

epulones an (vgl. die oben zitierten Miinzlegenden).

Neben seinem Bruder Paullus wird er in einer dem

nomcn des Antonius gehalten wurde, vgl. G

a

tti 30 Augustus in den Mund gelegten Rede ehrenvoll

Bull. com. 1888, 236f.).

F. war der Sohn eines Quintus (Dio ind. 1.

LIV), wahrschcinlich des Q. Fabius Maximus,

Consuls im J. 45 v. Chr. (Nr. 108); sein alterer

Bruder wird Paullus Fabius Maximus (Nr. 102)

gewesen sein. Dieser Zweig der Fabier stammte

von Q. Fabius Maximus Aernilianus (Nr. 109) ab.

dem leiblichen Sohne des L. Aemilius Paullus

und Bruder des Scipio Aernilianus Africanus (vgl.

erwahnt (Sen. de clem. 1 9, vgl. Nr. 102 unter e).

Dem Portrat des Africanus, das uns die Munzen
uberliefern (abgebildet bei Muller a. a. 0. und

Waddington Rev. num. 1867 Taf. IV nr. 8),

vcrleiht ein gcwisser finstcrer Zug und die starke

Adlernase ein charakteristisches Geprage.

c) Familie. Uber F.s Gattin und seine Nach-

kommenschaft ist nicbts bekannt. Fabia Nu-

mantina (Nr. 180) kOnnte ebensowohl seine als

Borghesi Oeuvr. I 248ff. Munzer zu Nr. 108. 40 seines Bruders Tochter sein _(dafi ihr Cognomen
gleieh F.s Vornamen auf Scipio Aernilianus zu-

rtickgeht — wie Dessau Prosopogr. II 53 ut. 62

hervorhebt — . heweist nichts). In stadtromischen

Grabschriften begegnen Freigelassene der beiden

Fabischen Bruder (CIL VI 9219 Q. Fabius Maxi-

morum I. Amiens, Q> Fabius Maximi I. Zerw)

und des Africanus allein (CIL VI 1815; auch in

der von Suaresius tiberlieferten Inschrift Q. Fabius

uv^u „„ , Tfii . x,*. iViJ -„«.. v7 . ^... .,— Antipater Risani I. , VI 17 502, diirfte [Afjri-

niedrigeren Amter (Quaestur. Praetur) ist nichts 50 [ejani I. zu lesen sein; welcher der beiden Bruder

iiberliefert. ZumConsulat gelangteer ein Jahr nach der Patron des [Q. FJabius Maximi L Ipitus,

seinem Bruder, 744 = 10 v. Chr., als Kollege des VI 6873. war, istjmgewifi).

109). An den letzteren soil offenbar Fabius' Prae-

nomen erinnern. Die Anomalie, daB F. den Namens-

bestandteil eines Mannes fiihrt, der nicht zn seinen

direkten Vorfabren geborte, erklart sich durch

das hohe Gewicht, das sein Vater der Venvandt-

schaft mit Scipio beilegte (vgl. Munzer Herm.

XL 1905, 95).

b) Leben. F. diirfte im J. 709 = 45 v. Chr. ge-

boren sein (vgl. Nr. 102 unter c). Uber seine

lullus Antonius (die Belegstellen s. unter a, vgl.

CIL 12 p. I62f. Klein Fasti cos. z. J.). Wie sein

Bruder Asia, so venvaltete er Africa als Pro-

consul; die Stadte Hadrumetum und Hippo Diar-

rhytus sowie anscheinend auch die Provinz Africa

pragten Munzen mit seinem Bilde, Namen und
Titel: L. Muller a. a. O. II 52 nr. 29 {Afric.

102) Paullus Fabius Maximus. a) Literatur.

Haakh in Paulvs Realencvcl. Bd. VI S. 2919L

Nr. 67. Borghesi Oeuvr. I 250f. 253f. du Riea
Disput. de gente Fabia 1856. 430ff. Wadding-
ton Rev. num. 1867, 107ff.: Fast. d. prov. Asiat.

nr. 59. Graeber Quaest. Ovid., Elberfeld 1881,

X—XVI. de Vit Onomast, IH 15f. Teuffel-

Fabius Max. cos. procos. VII mid) Hadrume- 60 Schwabe Rom. Lit.-Gesch.s I § 267, 7. Nipper-

turn; ebd. 61 nr. 37 {Afr. Fa. Max. cos. procos.

VII vir epulo) Provinzialmtinze , wohl gleich-

falls in Hadrumetum gepragt; Renault a. a. O.

Munze von Hippo Diarrhytos (vgl. Waddington
Rev. num. 1867, 1251 Pallu de Lessert Fast,

d. prov. Afr. I 83f. II 371 ; knrze Zeit hindurch

besafien die Proconguln von Africa und Asia das

Recht, ihr Portrat auf Mfinzcn sctzen zu lassen,

dey-Andresen zu Tac. ann. I 5. Dessau
Prosop. II 48f. nr. 38. Gardthausen Augustus

I 1253. II 845f.

b) Name und Herkunft. F. war der Sohn

eines Quintus (Pauilm Fabius Q. f. Maximus
herfit er CIL VI 2023a [Acta Arv.]. Frankel
Inschr. t. Pergamon II 421. Dio ind. 1. LIV [in

den Hss. <pX. statt $dptog]); demnach wird Q.
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Fabius Maximus, Consul im J. 45 v. Chr. (Nr. 108),

sein Vater gewesen sein. Er selbst nennt sich

in einer Inschrift, die er dem Augustus dedizierte

(CIL II 2581 Lucus Augusti), Paullus Fabius
Maxumus. Auch aus vielen anderen Inschriften

und Autorenzeugnissen geht hervoT und wird in

der Schrift de praenom. c. 2 ausdriicklich gesagt,

dafi Paullus sein Praenomen war (nur Porphyrio

zu Hor. carm. IV 1, 10 nennt ihn irrig Fabius

Maximus Paulus). Der Name erinnert an seine

Abstammung von Q. Fabius Maximus Aernilianus,

dem Sohne des beruhmten L. Aemilius Paullus

(vgl. Borghesi Oeuvr. I 249ff. Munzer Herm.
XL 1905, 95 und die Stammtafel S. 1777f.);

dementsprechend hat er selbst seinen Sohn Paul-

lus Fabius Persicus genannt (s. Nr. 120; iiber die

Vornamen der grofien Familien Boms in Augustei-

scher Zeit s. Mommsen Rom. Forsch. I 34ff.;

die Freigelassenen des F. werden Quintus als

Praenomen gefuhrt haben; vgl. Nr 101 unter c).

c) Leben. Paullus' Geburt diirfte in das J. 46

v. Chr, gehoren : am 25. Dezember 45 starb sein

Vater. der noch einen jungeren Sohn , Africanus

Fabius Maximus (Nr. 101), hinteiiiefi; Paullus

selbst gelangte im J. 11 v. Chr. zum Consulat,

wird aber in einem Gedichte des Horaz (IV 1),

das nicht lange vor dem J, 15 verfafit ist (vgl.

v. 6 und dazu Lucian Muller in seiner Ausg.

der Oden 1900 I 259), noch als puer bezeichnet

(v. 15, vgl. Muller II 344).

Von den Magistraturen nmli er zunachst

Quaestur und Praetur bekleidet haben. Aus einer

Statueninschrift , die seiner Gattin Marcia nach
dem J. 15 v. Chr. in Paphos errichtet wurde (CIG
2629 = Cagnat 1GR III 939 = Dittenberger
Ot. Gr. II 581), schlofi Letronne (Journ. d. sav.

1827, 173f.), dafi er zwischen 15 und 11 v. Chr.

Cypern als Proconsul verwaltet babe; doch ist

die Schlufifolgerung ganz unsicher, da F. und
seine Gattin, wie es in den vomehmen Kreisen

Roms iiblich war, ohne Zweifel wiederholt im
griechischen Reichsteil weilten (vgl. IG IH 587f.)

und bei dieser Gelegenheit auch den beruhmten
Tempel der paphischen Aphrodite aufgesucht haben
werden (in einer Inschrift aus Soloi auf Cypern,

IGR III 930, lil Uavkov [av&Jvxdxov, ist wohl
L. Sergius Paullus gemeint). Nach einem Ein-

t'all Gardthausens (Aug. II 845, 12) ware F.

t'erner in einem Inschriftfragment aus Athen (IG
IIT p. 498 nr. 588a) genannt; trifft die recht

zweifelhafte Vermutung zu, so ist auf dem Steine

vielleicht 6 hfrj^iog IlavXkJov <Pa[§iov Md^i/iov,

raaiav Katoago$ 2] sjJaoiov oder xg?oft£V7t}v Kai-
naoog SJefiaorov . . zu erganzen. Dafj sich F. nicht

blofi vortibergehend in Athen aufhielt, beweisen
ubrigens die Statuen. die ihro Areopag und Demos
..laselbst errichteten (IG III 587. 588. vgl. Dit
tenbergers Anm.).

Im J. 743 = 11 v. Chr. war F. Consul zu-

gleich mit Q. Aelius Tubero, gleichfalls einem
Nachkommen des Aemilius Paullus (CIL I 799.

800. I* p. 62 = IX 5289 Fasti Cuprenses. X
1935 [12. Okt,]. 5906. Not, d. scavi 1899, 104.

Monum. Ancyr. Graec. 3, 13. Ephem. epigr. VLTI
207. Dio ind. 1. LIV und LIV 32. 3. . Plin. n. h.

VHI 65. Frontin. aq. [s. u.]. A net. de praenom. 2.

GaL 1 136 [vgl. JGrs o. Bd. IV S. 1406 Nr. 264,

abweichend Huschke z. St.]. Cassiod. und Ob-

sequens 72 [Paulus Fabius]. Chronogr. a. 354,

Fasti Hydat., Chron. Pasch. [Maximus], vgl. CIL
12 p, 162f. Klein Fasti cos. z. J. Vaglieri
bei Ruggiero Diz. epigr. II 1001). In seinem

Consulatsjahr ergingen die Senatsbeschlusse iiber

die Organisation der cura aquarum (Frontin. de

aq. 99. 100.. 104. 106. 108. 125. 127).

Nach dem Consulat verwaltete Paullus als

Proconsul die Provinz Asia (Munzen von Hiera-

10 polis in Phrygien tragen den Namen — <Pdf$ios

Ma$iuos
—

"und wohl auch das Bild [s. unter e]

des F.: Eckhel III 156. Mionnet Suppl. VII
571 nr. 385. Waddington Rev, num. 1867, 1071
Babelon Coll. Wadd.nr. 61421 Imhoof-Blumer
Abh. Akad. Munchen philos.-philol. CI. XVIII
1890, 737 = Kleinas. Munzen 1901 I 238. Head
Greek coins, Phrygia p. 2431; wahrend des

Proconsulates wird ibm die Statue in Pergamon
gesetzt worden sein, Frankel Inschr. v. Perg. II

20 421 = Dittenberger Or. Gr. 465). Fur die

Zeit, in der er dieses Amt versah, ist das J. 3

v. Chr. der Terminus ante quem; denn sein Nach-
folger im Consulat, lullus Antonius, war Pro-

consul von Asia vor dem J. 2 v. Chr. (vgl. Wad-
dington Fast. nr. 60), er selbst im J. 3 v. Chr.

Legat in Spanien (s. u.). Genauer hat Momm-
sen (Athen. Mitt. XXIV 285f.) aus der gleieh zu

erwahnenden Inschrift mit ziemlicher Wahrschein-

lichkeit das J. 9 (bezw. 10/9) v. Chr. als das

30 seines Proconsulats bestimmt (s. u.). Paullus ge-

langte demnach unmittelbar nach dem Consulat

zur Verwaltungvon Asia; wie bei anderen Freunden

oder Verwandten des Augustus zur gleichen Zeit,

ist auch bei ihm von dem iiblichen funfjahrigen

Intervall abgesehen worden (vgl. o. Bd. II S, 1585.

Bd. V S. 1344, wo kaum mit Recht an Kinder-

privilegien gedacht wird; s. ferner Nr. 101 unter b).

Paullus' Proconsulat wurde fur die Provinz

Asia wiehtig durch die von ihm angebahnte

40 Kalenderreform. In Apamea Cibotus, Eumenia,

Dorylaeum und Priene haben sich umfangreiche

Bruchstucke einer groBen Inschrift gefunden, die

uns dariiber des niiheren belehrt (der griechische

Text ist von Mommsen und v. Wilamowitz
Athen. Mitt. XXIV 1899, 275ff. und von Ditten-
berger Or. Gr. 458 publiziert [einzelne Teile CIG
III 3902 b. 3957. Bull. hell. XVII 1893, 3151
Athen. Mitt. XVI 1891, 2821 XXV 1900, 111.

Hi Her v. Gaertringen Inschr. v. Priene 105]:

50 die lateinischen Fragmente findet man CIL III

12 240. 13 651, vgl; 13 660 a. 14189. 14192 8).

Die Inschrift, die in alien Distriktsvororten zur

Atifstellung gelangte, enthalt hauptsachlich das

— in beiden Sprachen publizierte — Schreiben

des Proconsuls an das xoivdv rtjg Aolag und die

auf Grund des Reskriptes ergangenen Landtags-

beschliisse. Paullus veranlaBte die Notabelnver-

sammlung, den Geburtstag des Augustus (23. Sept.)

zum Jahresanfang und Antrittstag der Provinz-

60 funktionare zu bestimmen und wohl zugleich —
ausdriicklich ist dies in dem Schreiben nicht ge-

sagt — eine Angleichung des bisher_ in Klein-

asien gebrauchlichen Moudjahres an dasjulianische

Sonnenjahr (mit der Schaltung in jedem vierten

Jahre) herbeizufiihren : eine Neuerung, die, zu-

nachst von Loyalitat gegenuber dem Herrscher

diktiert, dessen segensreiches Walten der Pro-

consul uberschwengUch preist, doch zugleich fur
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Verwaltung und Handelsverkehr bedeutungsvoll
werden nruflte (vgl. die Erlauterungen vonU s e n e r

Bull. d. inst. 1874, 73f. Mommsen zu CIL III

12240. Mommsen und v. Wilamowitz Athen.
Mitt. XXIV 275ff. Dessau Herm. XXXV 332ff.

Dittenberger a. a. 0. Chapot La prov. rom.
d'Asie 1904, 390ff. Harnack Eeden und Auf-
satze I 301ff.); da das Jahr des Landtags-
beschlusses anscheinend ein Schaltjahr war und
feraer bei der Neiiordnung des asianischen Kalen-
ders noch die fehlerhafte Schaltung des juliani-

schen, die zuletzt im J. 745 geiibt wurde, beibe-

halten und die von Augustus wahrseheinlich 746
vorgenommeneKorrektur nicht berucksichtigt wird,

schlofi Mommsen Athen. Mitt, a. a. 0., dafi F.s

Proconsulat in das J. 745 = 9 gehore — genauer
in das J. 10 auf 9, da der Landtag im Januar
zusammentrat, vgl. Z. 73f. der Inschrift. Es sei

noch erwahnt, dafi auf den Miinzen des F. aus

Hierapolis sechs lokale Magistrate genannt sind;

will man nicht an ein Kollegium denken, son-

dern an einen unter Jahresfrist crfolgten Beamten-
wechsel, so konnte Cavedoni (zu Borghesi
Oeuvr. I 253) damit Eeoht behalten, dafi F.s

Statthalterschaft verlangert worden sei (ein ahn-

licher Fall Dio LIV 30, 3). Dem Proconsul, der
£V£[Qyerrjf/aoi fivQi]oig EVEQysxrjosv ztjv ijiapxr/av

(Z. 46f.) und die glucklichste Form fiir des Kaisers
Ehrung fand (Z. 41ff.), stattete die Provinz durch
Verleihung des Kranzes und andere Ehrenbe-
zeigungen ihren Dank ab (Z. 44fL; die Agone
Suivdeia JJavkEia in Alexandria Troas, Le Bas
III 1730b, fiihren, wie Waddington vermutet,
ihren zweiten Namen nach F.; vgl. noch Cicho-
rius Arch. Jahrb. Erg.-Heft IV 23).

Im J. 751/52 = 3/2 v. Chr. finden wir Paul-
lus als Legaten in Spanien (Ephein. epigr. VIII
280 Bracara Augusta: Imp. (Jaesari divi f. Aug.
pont. max. trib. pot. XXI sacrum Bramraugu-
stani Paulli Fabi Maximi leg(ati) pro prfaetore)

natali dedicata est; CIL II 2581 Lucus Augusti:
Caesari Paullus Fabius Maxumus Ugat(us) Cae-
saris). Hubners Ansicht, dafi er viele Jahre,

bevor die erstzitierte Inschril't gesetzt wurde
(zwischen Juni/Juli 3 und 5. Februar 2 v. Chr.),

praetorischer Legat von Asturien und Callaecien
gewesen sei (Ephem. epigr. a. a. 0.), ist abzu-

lehnen. Die Inschrift kann kaum anders aufge-

faftt werden, als dafi F. eben damals als leg, pro
pr. fungierte. Demnach ist er entweder Consular-
legat der Tarraconensis gewesen oder vielleicht

in aufierordentticher Mission von Augustus mit
der Organisierung der asturisch-callaecischen DiO-
zese, aus der die beiden Denkmaler stammen, be-

traut worden. Fur die zweite Moglichkeit wtlrde

sprechen, da6 sich in Asturien und Callaecien

bisher keine Inschriften von Legaten der Tarra-
conensis aus dieser Zeit gefunden haben (Hiibner
a. a. 0.), und dafi man dort gerade seinen Ge-
burtst&g wablte, um dem Kaiser eine Ehrung zu
erweisen (mSglicherweise fuhrte einer seiner Nach-
kommen den Beinamen Asturicus, s. Nr. 121).
Wenn Paullus in der Inschrift von Lugo (voraus-

gesetzt, dafi sie vollstandig uberliefert ist) den
Kaiser Caesar und nicht, wie seit 27 v. Chr. sich
gebuhrte, Augustus nennt, so berechtigt dies noch
nicht dazu, das Dokument vor das J. 27 zn setzen,
in eiue Zeit, in dei P. dem Knabenalter noch kaum

entwachsen war; zur Analogie konnte man ja

allenfalls anfflbren, daB er auch in dem Schreiben
an die Asianer in ganz ungewOhnlicheT Weise
Augustus als elarissimus vir Caesar bezeichnet
(CIL III 12240), doch ist dies vielleicht nur un-
geschickte ,Kanzlistenubersetzung' des &t}6iaTog
KatoaQ im griechischen Text (vgl. unter e; Momm-
sen bemerkt zu III 12240: erediderim eimmodi
sermonem Augusta aetate etiamtum lieitum fuisse

10 praesertim in summa Augusti Paullique familia-
ritate; die Erganzung elarissimus vir, Caesaris
[Augusti amicus] , fur die Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berlin 1901, 580 eintritt, ist unbaltbar,
wie ein Vergleich mit der genau entsprechenden
Sfcelle in der griechischen Fassung zeigt).

Spatere Reichsamter des F. sind uns nicht
bekannt. Er gehfirte zwei hohen Priesterkollegien

an, dem der Pontifices (Ephem. epigr. VIII 207
= Dessau 919 Statucninschrift aus Hadria in

20Picenum) und der Arvalbruder (CIL VI 2023 a
Arvalakten des J. 14 n. Chr.. s. u.). Bedeutsamer
als seine weltlichen und geistlichen Amter war
die hervorragende Stellung, die er unter den
amiei Augusti einnahm (vgl. Tac. ann. I 5. Plut.

de garroL 11 [s. u.]. Ovid, ex Pont. I 2. Ill 3. IV
6, 9f. Quintil. inst. or. VI 3, 52). Die Freund-
schaft, deren Augustus den weit jiingeren Mann
wiirdigte, war vielleicht teilweise darin begrtindet,

dafi Paullus durch seine Gattin mit dem Kaiser
30verwandt war (s. unter d), oder darin, dafi der

Herrscher Wert darauf legte, einen der fahigsten

Kopfe des patrizischen Uradels fiir seine politi-

schen Absichten zu gewinnen; im wesentlichen

entsprang sie wohl personlichen Motiven. Dem-
entsprechend zeigen die Dokumente aus seinen

beiden Statthalterschaften (s. o.) Paullus als un-
bedingten Anhanger der kaiserlichen Person und
des Augusteischen Regimes, als Fahnentrager des

Kaiserkultes. Dafi jedoch das Verhaltnis nicht

40 die Form einer driickenden Abhangigkeit vom
Willen des Kaisers annahm , beweist der Frei-

mut, mit dem F. gelegentlich uber die Kargheit
der kaiserlichen Freundesgaben spotten durfte

(Quintil. inst. or. VI 3, 52). Und umgekehrt fand
auch er fur seine Wunsche kein Gehor, wenn
diese mit der Auffassung, die Augustus von seiner

Stellung hegte, nicht vereinbar waren (vgl. Dio
LV 4, 3, s. unter e). Urn sagen zu konnen, ob
Paullus auf die politischen EntschlieBungen des

50 Imperators bestimmenden Einflufi zu nehmen im-

stande war, wieviel seine Stimme gait im Wider-
streit der Interessen am Kaiserhofe und wofur er

sie erhob: dazu fehlen uns die Anhaltspunkte.

Auch was fiber sein Ende berichtet wird, fuhrt

auf keine sichere Spur.

Nach eineT Uberlieferung, die Tacitus (ann.

I 5) nur als rumor wiedergibt und fiir deren

Glaubwurdigkeit er offenbar die Verantwortung
ablehnt (uteumque se ea res habuit), hatte Paullus

60 Leben einen tragischen Ausgang genommen : Augu-
stus babe, so wird erzahlt, wenige Monate vor

seinem Tode, nur von Paullus begleitet, seinen

verbannten Enkel Agrippa Postomus heimlich auf

Planasia besucht, das Geheimnis sei jedoch von

Fabius seiner Gattin Marcia, von Marcia wieder

der Livia mitgeteilt worden und die Folge davon
sei gewesen, dafi F. nicbt viel sp&ter endete, du~
bium an quaesUa morte (dieselbe Version kennt

und akzeptiert Plinius n. h. VII 150; vgl. noch

Dio LVI 30. Epit. de Caes. 1, 29, wo F. nicht

genannt ist; Plutarch de garrul. 11 diirfte die

Geschichte irgend einmal gelesen und aus der

Erinnerung niedergeschrieben haben — er nennt

z. B. F. standig $ovXfiiog ; seine Nachricht, dafl

Mareia dem Gatten freiwillig in den Tod voran-

ging, wird durch Tacitus widerlegt, dcmzu-

folge sie an seinem Begrabnis teilnahm). Halt

man (gleicb Gardthausen Aug. I 1252f.) diese 10

Tradition fiir historisch, dann kann man in der

Zusammenkunft des kaiserlichen Grofivaters mit

dem Enkel nicht nur ein harmloses Familien-

ereignis sehen und miifite auch dem F., der zu

gleicher Zeit fiir die Riickberuiung Ovids einzu-

treten beabsichtigte (s. unter e), tiefere dynastisch-

politische Motive unterschieben. Aber meines

Erachtens ist die ganze Uberlieferung unglaub-
wiirdig: zusammengeheimnifit aus der Freund-

schaft, die Paullus mit Augustus, Marcia mit 20
Livia verband, sowie aus der zeitlichen Aufein-

anderfolgc von F.s und Augustus Ende und von

Agrippas Ermordung, wozu noch der ,bedenk-

liche4 Umstand trat , dafi Paullus nach einer

Reise, auf der er Augustus begleitet hatte, plotz-

lich verschied (wie jedoch aus den Arvalakten

hervorgeht [s. u.], hatten am 14. Mai des J. 14

nicht blofi Augustus und Paullus, sondern auch
Tiberius und Germanicus Rom verlassen). Wir
wissen auch durch Ovid (ex Pont. IV 6, 1 If.), dafi 30
F. kurz vor Augustus starb (eine Anspielung auf

das angebliche gewaltsame Ende des F. kann nur
kunstlich in die Worte Ovids hineininterpretiert

werden). Noch am 14. Mai hatte er — gleich

den Mitgliedern der kaiserlichen Familie und,

wie diese, offenbar von Rom abwesend — seine

Stimme fiir die Wahl des Drusus Caesar unter

die Arvalbriider abgegeben (CIL VI 2023 a 17).

Zwischen diesem Tag und dem 19. August, dem
Todestag des Augustus, ist er demnach gestorben 40
(dafi in den Arvalakten des J. 14 von der Wahl
eines neuen Mitgliedes an seiner Stelle keine Rede
ist, spricht gleichfalls fiir einen kurzen Intervail

zwischen seinem und des Augustus Tode).

d) Familie. Paullus war noch unvermahlt,

als Horaz — nicht lange vor 15 v. Chr. is. o.

unter c) — die Ode carm. IV 1 an ihn richtete. Er
heiratete spater Marcia, die Tochter des L. Mar-
cius Philippus, Consuls im J. 716 = 38 (CIG II

2629 = IGR III 939 = Dittenberger Or. Gr. 50
581 [Paphos]. Tac. ann. I 5. Ovid, es Pont. I 2,

139 : fast. VI 801f., vgl. die Inschriften von Ge-

sindeleuten der Marcia CIL VI 5273. 7881. 23822).

Paullus trat dadurch in verwandtschaftliche Be-

ziehungen zu Augustus. Seine Schwiegermutter
wird von Ovid (fast. VI 809; ex Pont. I 2, 141) als

matertero Caesaris bezeichnet, ist also die
(
jlingere)

Schwester der Atia, der Mutter des Augustus,
gewesen ; da die letztere in zweiter Ehe L. Ma.r-

cius Philippus cos. 698 geheiratet hat, mufl dessen 60
gleichnamiger Sohn — der Schwiegervater des

Paullus Fabius — aus einer fruheren Ehe seines .

Vaters stammen (Biondi Atti d. Acad. Rom.
di arch. VI 331, vgl. die Stammtafel S. 1777L).

Marcia selbst wird auf dem Denkmal in Paphos
dvsyna Kaioaf>o$ &eov SefiaOTov genannt (CIG II

a. a. O.; die Inschrift, aus der Borghesi Oeuvr.

V 138ff. auf Verschwagernng mit dem Hause der

Seiti Pompeii schlofi , ist eine Palschung des

Ligorio CIL VI 929*).

Der Sohn des Paullus Fabius und der Marcia

war vennutlich Paullus Fabius Persicus, Consul

im J. 34; er durfte im J. 1 n. Chr. oder kurz

vorher geboren sein (s. Nr. 120). Auch Fabia Nu-
raantina (Nr. 180) mag derselben Ehe entsprossen

sein. Der jungere Bruder des Paullus war Afri-

canus Fabius Maximus cos. 10 v. Chr. (Nr. 101).

e) Personlichkeit. Das Portrat des Paullus

Fabius ist uns anscheinend auf den Miinzen der

Stadt Hierapolis erhalten (s. o. unter c; allerdings

wollen Borghesi Oeuvr. 1 179 und Gardthausen
Aug. II 725 in dem Miinzbild vielmehr Augustus
selbst erkennen; aber wenn auch die Ahnlichkeit

mit dem Kaiser nicht wegzuleugnen ist, nach der

Phototypie bei Babel on Coll. Waddington Taf.

XVI Fig. 24 durfte man das Portrat doch kaum
fiir das des Augustus halten ; vor allem stellt es

einen jiingeren Mann dar, wahrend der Kaiser

damals bereits 54 Jahre zablte; iiberdies mufi

auffallen, dafi der Miinzlegende $dfitog Ma&f.ioq

das Bildnis des Augustus entsprechen soil; audi

Paullus Bruder und andere Proconsuln von Asia

und Africa zur gleichen Zeit besafien das Recht

der Miinzpragung mit ihrem Bilde, vgl. Nr. 101

unter b). Es ist ein vornehmer rOmischer Typu?,

den uns das Miinzportrat zeigt: ein feiner, schlanker

Kopf mit schmaler, leicht gebogener Nase und
vollem llaar (vgl. Sen. confer. II 4, 11 quasi for-

mos-us es, s. u,).

Fur das Charakterbild des Paullus sind wir

auf einzelne Andeutungen von Freund und Feind

angewiesen. Horaz und Ovid stimmen in seinem

Lobe uberein. Nobilis et deeens nennt ihn Horaz

in einem Liede, in dem er ihn scherzhaft als sieg-

reichen Krieger im Dienste der Venus feiert (carm.

IV 1, vgl. dazu Kiefilings und Lucian Mullers
Bemerkungen). Ovid riihmt Paullus — auch nach

dessen Tode — als eine Leuchte des Fabischen

Hauses (ex Pont. I 2, 1. Ill 3, 1. IV 6, 9) und ruft

ihm zu — auf den Herculeskult der Fabier an-

spielend — nobile namqm Pectus et Hereuleae

simpUcitatis habes (ebd. Ill 3, 99f. ; vgl. noch

v. 103f. I 2, If.). Den beiden Dichtern zufolge

zeichnete sich F. durch vielseitige Begabung aus.

Ein centum puer artium ist er bereits in jiingeren

Jahren (Hor. carm. IV 1, 15): schon damals riihmt

ihn Horaz als Rechtsanwait (ebd. v. 14, vgl. Por-

phyrio z. St.; zur Datierung s. o. unter c). Noch
vollere Tftne schlagt dem hejahrten Manne gegen-

iiber Ovid an (Me>is tua sublimis supra genus

eminet ifsum Grandius ingenio ncc iibi nomen
iwsiexPont. Ill 3, lO3f.);mitdenWorteni?0W(m#£

facundia, Maxime, linguae apostrophiert er ihn

(ebd. I 2, 69). Ganz anders lautet das Urteil

eines Feindes, des bedeutenden Redners Cassius

Severus, der — wie der altere Seneca uberliefert

(contr. II 4, 11) — dem F. die Schmahworte
zuschleudertc : quasi disertus es, quasi formosus

es. quasi dives es, unurn tantum es non quasi,

vappa (in den Hss. alapam, vappa ist Konjektur

desGronovius, doch konnte das verderbte Wort
mit alapari [Thes. 1. lat. I 1480 s. v.] zusammen-
hangen und .Prahlhans* bedeuten; daB an dieser

Stelle unter Fabianus Maximus — so die Hss.

— Paullus Fabius zu verstehen ist, beweist anch
der Zusatz nobilissimus vir).
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Durch Seneca erfahren wir, da(J sich F. als

Rhetor betatigte (contr. II 4, 9); er zitiert je-

doch eine Controversie des F. nur, uin vor Nach-
ahmung zu warnen (ebd. II 4, 12). Paullus wird
auch gemeint sein, wenn Seneca (contr. X praef.

13) einen Fabius zu den Ehetoren nee clari

nominis nee ignoti rechnet. Nicht blofi in der

Rhetorenschule, auch in den Redeturnieren, deren
Schauplatz das Forum war (Sen. contr. II 4, 11),

suchte F. einen Platz zu behaupten, er ist in 10
Prozessen als Verteidiger (Hor. carm. IV 1, 14.

Ovid, ex Pont. I 2, 118f. Ill 3. 1071) und als

Anklager aufgetrefcen. Wir wissen durch Seneca,

daB Cassius Severus, der ilm durch seine In-

vective verletzt hatte, von ihm angeklagt (contr.

a. a. 0.), aber freigesprochen wurde (ebd. Ill

praef. 5). Dies ist wahrscheinlich die Anklage
de moribus, auf die Dio LV 4, 3, ohne Namen
zu nennen, anspielt (vgl. Froment Ann. de la

fac. d. lettres de Bordeaux I 1879, 128. Brzoska20
o. Bd. Ill S. 1745). Sie erfolgte bald nachdem
Severus, der sein Leben lang in entschiedener

Opposition gegen den Principat verharrte (s.

Brzoska a. a. 0.), gegen einen anderen Freund
des Augustus, Nonius Asprenas, einen MordprozeB
angestrengt hatte (das Jahr der beiden Prozesse

ist unbekannt, vgl. Prosopogr. II 410). DaB Se-

verus freigesprochen wurde, war Augustus' eigener

Initiative zu vcrdanken, der darait den republi-

kanischen Charakter seiner Stellung dokumen- 30
tieren wollte (vgl. Dio a. a. 0.).

Uber die advokafcorische Tatigkeit des F. fallt

Seneca (contr. II 4, 11) das Urteil: qui primus
foro Romano hunt novicium (uberliefert novi-

nium oder novimum) morbum, quo mine laborat,

intulit. Was Seneca unter dem novieius morbus
versteht, laBt sich ungefahr denken : F. wird der

erste gewesen sein, der gewisse Auswiichse der

Deklaraatorenschule auf die Gerichtsrede iibertrug

(vgl. Norden De Minucii Felicis aetate, Greifs- 40

wald 1897, 42; dafi Cassius Severus mit seinem
quasi disertus es usw. [s. o.] die Vorliebe des

F. fur Verklausulierungen treffen wollte [Fro-
ment a. a. 0. 130], mag ja richtig sein, sagt

aber nicht das Wesentliche). Dazu wiirde stimmen,
daB Seneca dort, wo er eine Controversie des F.

zitiert (contr. II 4, 12), den Ausdruck gebraucht

dixit tricolum tale qualia sunt quae basilicam

mfectant (nach der Lesung Otto Jahns, in den

Hss. insectant). Gleichzcitig spricht diese Rede- 50
figur des xqihcoIov (Norden 35ff.) und der Tadel

Senecas daftir, daB Paullus, der Proconsul von
Asia, ein Vertreter der in Augusteischer Zeit

nach Rom verpflanzten ,asianischen Rhetorik' war
(vgl. Norden Ant. Kunstpr. I 289f.).

AVelcher Art die Schriften des F. waren, deren

Ovid gelegentlich gedenkt (ex Pont. I 2, 137),
wissen wir nicht; vielleicht sind es Reden oder

rhetorische Deklamationen gewesen (das inschrift-

lich erhaltene Schreiben des F. an den asianischen 60
Landtag [s. o. unter c] wurde man wohl am
liebsten fur sein eigenes Werk halten, doch meint
v. Wilamowitz Athen. Mitt. XXIV 292 ,das

Schreiben ist griechisch konzipiert, . . . das Ganze
von demselben Verfasger, der seine Feder dem
Proconsul ebenso wie dem Landtagspriester zur
Yerfugung steUte*).

Bei der Durftigkeit unserer Quellen fallt es

schwer, ein Urteil uber Panllus Fabius Person-
lichkeit auszusprechen. Im allgemeinen wird man
doch lieber den beiden Dichtern glauben, von
denen wenigstens Horaz von dem Verdacht nie-

driger Schmeichelei frei ist, als einem gehassigen
persbnlichen und politischen Gegner. Ein Mann,
dem Augustus sein Vertrauen schenkte, kann nicht
bloB ein .Windbeutel* gewesen sein (der jiingere

Seneca, de clem. I 9, 10, lafit Augustus um 16-13
v. Chr. [s. o. Bd. IV S. 1288] dem Cinna Magnus
vorhalten : Paulusne te et Fabius Maximus . . .

fevent tantumque agmen nobilium . .
., qui ima-

ginibus suis decori sint? trotz der ungewohn-
lichen Ausdrucksweise wird man mit Borghesi
Oeuvr. I 252 Paulus fur den unscren, Fabius
Maximus fiir dessen Bruder Africanus halten, da
die gleichzeitigen Aemilier [o. Bd. I S. 5651 580]
kaum gemeint sein konnen). Auch die Tatsache,

dafi Paullus noch spateren Zeiten als Forderer

poetischen Schaffens im Gedachtnis blieb (in

diesem Sinne nennt Iuvenal VII 95 Fabius neben
Maecenas und dessen Schwager Proculeius), spricht

ebenso fiir ihn, wie daB Horaz und Ovid zu seinem
Freundeskreise zahlten. Ovid nennt sich seinen

Tischgenossen (ex Pont. I % 13 If.), er dichtete das
Epithalamium zu seiner Hochzeit (ebd. 133f.),

die dritte Gattin des Dichters war eine Clientin

seines Hauses und gehorte zu den Begleiterinnen

der Marcia (ebd. 138ff.; irrig ist die Auffassung,

der man wicderholt [so bei Rib beck Gesch. d.

rom. Dichtung II 228. Schanz Gesch. d. rOm.

Lit. II 12 187] begegnet, daB diese Frau dem
Fabischen Geschlechte angehort habe). Als Ovid
von der Strafe der Relegation betroffen wurde,

wendete er sich doch erst im vierten Jahre seines

pontischen Aufenthaltes (12/13 n. Chr.) an F.,

dessen Vermittlung in Anspruch zu nehmen er

offenbar bis dahin nicht gewagt hatte, mit der

Bitte, sein Fiirwort bei Augustus einzulegen (ex

Pont. I 2 ; daB dies das erste poetische Schreiben

an F. war, erhellt aus den Eingangsworten; es ist

demnach verfehlt, in den Tristien nach Briefeu

an F. zu suchen, wie es nicht selten geschieht

[so z. B. Herm. Schulz Quaest. Ovid., Diss.

Greifswald 1883, 11], vgl. iiber diese Hypothesen

Graeber Unters. lib. Ovids Briefe aus d. Verbann.,

Elberf. 1884, Iff. 8; die Datierung der Epistel

I 2 ergibt sich aus v. 28). Der Dichter wieder-

holte die Bitte noch einmal, als der Triumph
des Tiberius iiber die Pannonier (16. Januar 13)

eine gnadige Stimmung in der kaiserlichen Familie

erwarten lieB (ex Pont. Ill 3; die Briefe I 9

und II 3, in denen sich Ovid gleichfalls an einen

Maximus wendet, sind an M. Anrelius Cotta

Maximus gerichtet, denn Ovid redet ihn II 3,

55 als iuvenis rarissime an, bezeichnet PI 3,

75f- seinen Vater — Messalla Corvinus — als

beruhmten Redner und ruhmt sich ebd. und I

9, 29f. der Freundschaft seines Bruders, offenbar

des auch sonst als Ovids Gfinner bekannten M.
Valerius Messalla Messallinos ; bei den Briefen

I 5 und III 8 [Adressat gleichfalls Maximus]
entspricht der Ton rnehr den Schreiben an den
weit jungeren Cotta Maximus als an den hoch-

angesehenen F„ sie durften demnach gleichfalls

an den ersteren gerichtet sein; Tgl, Graeber
Quaest. Ovid. 1881, Xf.). In der Tat war F.

entschloasen, sich bei Augustus far den verbannten
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Dichter zu verwenden, aber er starb, bevor er seine

Absicht verwirklichen konnte (ex Pont. IV 6, 9ff.).

Eine PersOnlichkeit wie die des Paullus Fa-

bius war gerade in einer literarisch und ktinst-

lerisch so angeregten, kulturell so verfeinerten

Epoche, wie es das Angustische Zeit alter gewesen

ist, vollkommen am Platze: uraltem Roraeradel

ent'sprossen, der einfluBreiche Freund und Ver-

wandte des Kaisers, vielseitig und aufnahmsfahig

der Schlacht bei Cannae abgefallenen und mit

einer starken punischen Besatzung belegten Arpi

(Liv. XXIV 45, 1-47, 11, vgl. XXV 15, 1. Frontin.

strat. Ill 9, 2; abweichend, besonders iiber das

Schicksal der Besatzung, Appian. Hann. 81, vgl.

Hesselbarth Hist.-krit. Unters. zur dritten De-

kade des Liv. 485f.). Obgleich F. nach Ablauf

seines Amtes sein Heer abgab (Liv, XXV 3, 3),

scheint er doch mit einigen Truppen wahrend

genug, um auf den verschiedensten Gebieten 10 des folgenden J. 542 = 212 in Arpi geblieben

mit mehr oder weniger Erfolg die herrschende zu sein (Sil. Ital. XDI 481p. In der folgenden

Mode mitmachen zu kOnnen, ein Viveur und Grand-

seigneur, der in seinem Palast in Roin und in

seinem Landsitz an den Albanerseen einen er-

lesenen Kreis zu anmutiger Geselligkeit um sich

versammelte. [Groag.]

103) Q. Fabius Maximus, Sohn des Cunctators

Nr. 116. Sein Kriegsdienst unter der Dictatur

des Vaters 537 = 217 wird durch zwei von diesem

Zeit erscheint F. nur noch selten und mit un-

bedeutenden Auftragen betraut : 545 = 209 unter

dem fiinften Consulat seines Vaters hat er einen

Truppentransport von Etrurien nach Sizilien zu

leiten (Liv. XXVII 8, 13), 546 = 208 nach dem
Tode des Consuls M. Claudius Marcellus voriiber-

gehend den Befehl iiber dessen Heer zu iiber-

nehmen (ebd. 29, 4), 547 = 207 dem Senate die

erzahlte Anekdoten bezeugt, von denen die zweite 20 bevorstehende Ruckkehr des Consuls M. Livius

ursprunglich zeitlos war. Erstens soil F., als Salinator nach dem_ Siege uber Hasdrubal zu

der Senat einem von dem Dictator abgeschlos-

senen Vertrage iiber AuslOsung von Gefangenen

die Genehmigung versagte , von dem Vater

nach Rom geschickt worden sein, um dessen

eigenen Grundbesitz zu verkaufen und so die not-

wendige Summe aufzubringen (Liv. XXII 23, 7f.

Val. Max. IV 8, 1. Frontin. strat. I 8, 2. Plut.

Fab. 7, 7f.; comp. Fab. et Per. 3. Dio frg. 56, 15);

melden (Liv. XXVIII 9, 1). Wenn es sich nicht

in diesen Fallen um einen andern F. handelt,

zumal in dem letzten, wo Livius Q. Fabius Ma^
ximi filius schreibt, um den Enkel des Cunc-

tators Nr. 104, so bietet sich fiir das auffallende

Zurucktreten des so auffallend rasch emporge-

stiegenen Mannes nach seinem Consulat nur die

Erklarung, dafi er leidend war. Er ist namlich

zweitens soil F., als er dem Vater zu einer Unter- 30 noch vor seinem Vater gestorben, also, wenn nicht

nehmung net, bei der nur der Verlust weniger

Soldaten zu befiirchten ware, von ihm mit der

Erwiderung abgefertigt worden sein, ob er zu

diesen wenigen gehtfren wolle (Frontin. strat. IV

6, 1. Dio frg. 56, 11. Sil. Ital. VII 539ff., vgl.

710ff.). 538 = 216 nahm F. als Kriegstribun an

der Schlacht bei Cannae teil und rettcte sich

nach Canusium (Liv. XXII 53, 1). Unter dem
dritten Consulat seines Vaters 539 = 215 war

gar fruher, so zwischen 547 = 207 und 551 =
203 ; die Laudatio funebris, die ihm dieser hielt,

war eine der altesten uberhaupt verOffentlichten

und wurde vielleicht noch von Cicero gelesen

(Cato 12 ; nat. deor. Ill 88 ; Tusc. Ill 70 ; fam.

IV 6, 1. Plut. Fab. 1, 8. 24, 6).

104) Q. Fabius Maximus. Beim J. 551 — 203

verzeichnet Liv. XXX 26, 10, nachdem er den

Tod des Fabius Cunctator erzahlt hat: Augur

er Aedilis curulis, unter dem vierten 540 = 214 40 m locum eius inauguratus Q. Fabius Maximus

Praetor (Liv. XXIV 9, 4) und kommandierte als

solcher in Apulien (11, 3. 12, 6. 44, 2), wo er

Aecae einnahm (20, 8 verglichen mit 5) und das

Lager infolgedessen von Luceria nach dem Strafien-

knotenpunkt Herdonea verlegte (ebd. vgl. Nissen
Ital. Landesk. II 847, 6). Fiir 541 = 213 wurde
er selbst abwesend zum Consul gewahlt (Liv.

XXIV 43, 5. 9. Cassiod. Fasti fer. Lat. CIL P

filius, und beim J. 558 = 196 XXXIII 42, 6,

vgl. 44, 3 : Q. Fabius Maximus augur mortuus

est admodum adulescens, priusquam ullum ma-
gistratum eaperet. Wie langst erkannt worden

ist, kann es sich nicht um den Sohn des Cunc-

tators handeln, da dieser noch vor dem Vater

und als Consular gestorben ist, auch nicht um
einen zweiten Sohn mit demselben Vornamen,

sondern nur um den Enkel des Cunctators, denp. 57. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.) und empfing sondern nur um den Enkel des Cunctators, den

den Befehl iiber das bisher von seinem Vater ge- 50 Sohn des Consuls von 541 = 213. Mit ihm starb

fuhrte Hauptheer in Apulien (Liv. XXIV 44, 1. vielleicht der Hauptstamm der Maximi aus. Vgl.Hauptheer in Apulien (L:

9). Die Bekleidung der drei curulischen A inter

nach einander ohne Zwischenzeit ist auch in diesen

Jahren einzig in ihrer Art (vgl, Mommsen St.-R.

I 525) und eher auf das hohe Ansehen des Cunc-
tators als auf die eigenen Verdienste des F. zu-

ruck2ufuhren. Von der Ubergabe des Kommandos
durch den Vater an den Sohn wird die vielleicht

wahre Anekdote erzahlt, daB dieser von jenem

auch Nr. 103.

105) Q. Fabius Maximus, Praetor peregrinus

im J. 573 = 181 (Liv. XL 18, 2f. 26, 7. 28, 10.

34, 10). Vermutlich war er ein Enkel des Cunc-

tators von einem andern Sohne als Nr. 104 und

der Adoptiwater von Nt. 109 und 115.

106) Q. Fabius Maximus, Q. f. Proconsul. Uber

seinen Brief an die Dymaier vgl. Q. Fabius Ma-

die ubliche Ehrenerweisung forderte und deswegen 60 ximus Aemilianus Nr. 109.

von ihm selbst gelobt wurde (Claud. Quadrig. VI
57 bei Gell. II 2, 13; Liv. XXIV 44, 9f. be-

zeichnet schon ungenauer den Vater als Legaten

statt als Proconsul; Plut. Fab. 24, 1-4
; apophth.

Fab. 7 noch ungenauer; VaL Mai. II 2, 4 b mit

willkurlicher ftbertragung auf Eulliahus Nr. 1 14,

s. <L zum J. 462). Der Haupterfolg des F. in

seinem Consulat war die 0berrumpelung des nach

107) Q. Fabius Maximus, Sohn des Allobro-

gicus Nr. 110 (Val. Max. Ill 5, 2) und demnach

Africani fratris nepos (Cic. Tusc. 1 81), gab durch

sein liederliches und verschwenderisches Leben

solches Argernis, dafi ihm der Stadtpraetor Q,

Pompeius Rufus im J. 663 = 91 die selbstandige

Verwaltung seines groBen ererbten VermCgens
absprach (Cic. a. O. Val. Max. a. O.).
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108) Q. Fabius Maximus, Q. f. Q. n. (Fasti

Cap. Acta triumph.; Q. f. Inschrift des Fabier-

bogens), Sohn von Nr. 107 und dadurch Nach-
komme der Paulli, Maximi und African! (Cic.

Vatin. 28). 695 = 59 gehOrte er zu den An-
klagern des C. Antonius, des Amtsgenossen Ci-

ceros im Consulat, nach dessen RUckkehr aus der

Provinz Makedonien (Cic. a. 0. Schol. Bob. z.

d. St. p. 321 Or., vgl. o. Bd. I S. 25801). 697

VI 3, 61. Dio XLIII 42, If.), vrie er auch dem

Q. Pedius dieselbe Auszeichnung bewilligte. Wie
alle MaGregeln des netten Herrschere forderten

auch diese den Spott der Romer heraus zumal

dmch kleine Aufierlichkeiten , in deuen sich der

Abstand der Unterfeldherrn von seiner eigenen

Stellung zeigte (Quintil. Dio, vgl. auch Suet. a.

0.). F. erlebte das Ende seines Consulats nicht,

sondern starh plotzlich am letzten Tage. am 31.

57 war er curnlischer Aedil zusammen mit 10 Dezernber (Fasti Cap. Cic. Plin. Plut. Dio XLILT

Q. Metellus Scipio (o. Bd. Ill S. 1225); beide

hatten vorlier Atticus veranlafit, die Geschichte

ihrer gemeinsamen Ahnen zu schreiben (Nep. Att.

18, 4, vgl. Miinzer Herm. XL 94fF.) und be-

strebten sich, deren Andenken wieder zu Ehren

zu bringen, F. namentlich durch die Wiederher-

stellung des von seinem Grofivater errichteten

und nun mit den Stataen der Ahnen und seinem

eigenen Bilde geschmiickten Fornix Fabianus (An

46, 2), worauf Caesar ihm fiir diesen Tag einen

Nachfolger in C. Caninius Rebilus gab und da-

durch von neuem Stoff zu Witzen hot (o. Bd. Ill

S. 1479). Die Sonne des F. sind Paulhis Fabius

Maximus und Africanus Fabius Maximus, in deren

Vornamen er seinen Stolz auf seinen Adel ebenso

klar zum Ausdruck brachte, wie in seiner Her-

stellung des Fabierbogens. Vgl. noch Nr. 144.

109) Q. Fabius Maximus Aemilianus wurde

spielung darauf bei Cic. a. 0. Inschriften des 20 etwa im J. 568 = 186 dem L. Aemilius Paulhis

Fabierbogens nach Kopien des 16. Jhdts. CIL

I 606. 607 = 12 p. 198 = VI 1303. 1304 =
Dessau 43. 43a; iiber ein gewifl mit Unrecht

dazu gezogenes neugefundenes Bruchstiick Hiil-

sen Beitr. z. alten Geschichte II 262; vgl. auch

Herm. XL 95). Bei der Teuerung im Anfang

des Jahres hatten sie aber so ungeniigende Mafi-

regeln getroffen, dafi sich die Erbitterung des

Volkes gegen sie richtete und Pompeius in aufier-

von seiner ersten Gemahlin Papiria (vgl. o. Bd. I

S. 578) geboren, denn ein bis zwei Jahre spater

kam sein jungerer Bruder Scipio Aemilianus zur

Welt (vgl. iiber dessen Geburtsjahr o. Bd. IV
S 1440, iiber das Altersverhaltnis beider Cic.

Lael. 69. Polyb. XXIX 14, 2. XXXII 10, 3.

Plut. Aem. Paull. 5, 4). Erst nachdem in den

J. 573 = 181 und 575 = 179 (vgl. Liv. XLV
40, 7. Plut. a. O. 35) dem Vater aus seiner

ordentlicher Weise mit der Sorge fur das Getreide- 30 zweiten Ehe noch zwei Sonne geboren waren, gab

wesen betraut wuTde (Auszug des Antoine de la

Sale aus Cic. de virt.: Metel et Fabien [Berl.

philol. "Wochenschr. 1904, 1278] ; vgl. die dartiber

handelnde und demnachst crscheinende Giessener

Diss, von H. Knoellinger). Die Verbindung

des F. mit P. Vatinius zu diescr Zeit (Cic. a. 0.)

und Ciceros vdlliges Schweigen von einem so

hochadeligen Manne, wie F. es war, in der fol-

genden Zeit lafit vermuten, dafi er sich bereits

er die beiden altesten in andere Geschlechter zur

Adoption, und zwar den erstgcborenen in das Fa-

bische, in die Familie der Maximi (Veil. I 10,

%\ in das Haus des Cunctators Nr. 116 (Plut. a.

O. n, 4). vermutlich dem Q. Fabius Maximus
Nr. 105. Im J. 586 = 168 begleitete der junge

(hi fistodxiov &v Polyb.) F. den Paullus ins Feld

and leitete gemeinsam mit P. Scipio Nasica die

Umgehung des makedonischen Heeres, die dieses

damals an Caesar angeschlossen hatte ; deshalb 40 zum Standhalten bei Pydna n6tigte (Polyb. XXIX
lieBen ihn vermutlich die Gcgner Caesars, zu

denener seiner Herkunft nach hatte zahlen mtissen,

nicht zu den hoheren Amtera gelangen. Das

Jahr seiner Praetur ist unbekannt, und zum Con-

sulat wurde er erst durch <len Dictator Caesar

befordert. Jedenfalls nach der Bekleidung der

Praetur war er 708 = 46 in Spanien und be-

fehligte gemeinsam mit Q. Pedius das dort stehende

Heer Caesars, bis dieser gegen Ende des Jahres

14, 2f. - Plut. a. O. 15. 3f. Liv. XLIV 35, 14,

vgl. o. Bd. IV S. 1498). Er durfte dann mit

zwei Altersgenossen die Siegesbotschaft nach Rom
uberbringen (Liv. XLIV 45, 3. XLV I, 1—2, 7),

kehrte von dort wieder zum Heere zuriick und

wurde 587 = 167 erst zur Bestrafung abgefallener

Stadte des makedonischen Binnenlandes (Liv. XLV
27, 1), darauf mit P. Nasica zu der der Illyrier

abgeschickt (ebd. 33, 8. 34, 8). Von Orikon kehrte

selbst eintraf und die Fuhrung iibernahm (Bell. 50 er mit dem Vater in die Heimat zuruck und nahni
,,. „ r. -^ ^ IT,- VT TTT A! 1 1 IIT-I ., „ J Tl- 1 J. 1 fAJ A{\ A X?.Tt*ri\r\ TV
Hisp. 2, 2. 12, 2. Dio XLIII 31. 1, vgl. Wils-

dorf Leipziger Studien I 131f.j. F. machte den

spanischen Krieg bis zum Siege bei Munda am
17. Marz 7ft9 = 45 mit und erhielt darauf das

Komtnando iiber dieBelagerungsarmee vor Munda

;

die Stadt ivurde schliefilich von ihm eingenommen

(Bell. Hisp. 41, Iff.; andere Berichte nennen F.

nicht). Nach der Ruckkehr in die Hauptstadt

gegen Ende September belohnte Caesar die Ver-

an dessen Triumph teil (ebd. 40, 4. Eutrop. IV

8, 1). Aus dem nachsten Jahrzehnt sind nur

wenige Tatsachen vom Leben des F. uberliefert,

well sie zugleich in die Geschichte seines be-

riihmteren Bruders gehoren (vgl. deshalb o. Bd. IV

S. 1441 mit den Belegstellen), so der Verkehr

mit Polybios, die wenig gimstige finanzielle Lage,

die Beteiligung an der Leichenfeier des Vaters.

Auch weiterhin ist von seinen Eilebnissen au&er

dienste des F.. indem er ihm fflr die drei letzten 60 dem Consulat fast mchts Sicheres bekannt, well

die sparlichen Qaellen dieser Zeit nur von einem

Q. Fabius Maximus ohne nahere Bestimmung za

sprechen ptlegen, und man dabei nicht nur an

diesen F. , sondern auch an den wenig jimgeren

Nr. 115, teilweise sogar an die der folgenden Ge-

neration angehflrigen Nr. 110 und 111 denken

kann; doch da von mehieren annahernd gleich-

zeitigen Homonymen der alteate und angesehenste

Monate des J. 709 = 45 vom 1. Oktober an das

Consulat ribertrug (Fasti Cap. Fasti Amerini CIL
12 p 63. Fasti Colot. ebd. p. 64. Cic. ad fam.

VH 30, 1. Plin. n. h. VII 181. Suet. Caes. 80.

Cassiod. Plut. Caes. 58, 1. Dio XLHI 46, 2)

and ihm erlaubte, am 13. Oktober, wenige Tage

spater als er selbst, gleicbialls einen Triumph

fiber Spanien zu feiera (Acta triumph. Qnintil.
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am wenigsten einer unterscheidenden, genaueren

Bezeichnung bedarf, so werden hier die meisten

dieser zweifelhaften Nachrichten dem F. Aemi-

lianus zngewiesen. Demnach ging er 600 — 154

mit einer Gesandtschaft nach Pergaraon (Polyb.

XXXLTI 9, 3) und verwaltete 605 = 149 als

Praetor die Provinz Sizilien (Polyb. XXXVI 5, 8),

durch welche Annahme die Beziehung von Val.

Max. II 2, 1 auf ihn ausgeschlossen wird (vgl.

Nr. 115). Zum Consulat gelangte er 609 = 145

mit L. Hostilius Mancinus (Fasti Cap. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Cic. Lael. 96. Liv. ep. Llla

in Oxyrh. Pap. IV 100 Z. 149. Flor. I 33, 17.

Cassiod.). Damals hatten die Romer, als sie in

Afrika und Griechenland die grflflten Erfolge er-

rangen, in Spanien schwere Niederlagen erlitten

;

zwei Praetoren waren von den Lusitanern unter

Viriathus geschlagen worden. Es wurde deshalb

beschlossen, nunmehr den Consul F. mit starkerer

Truppenmacht dorthin zu senden (Liv. ep. LII.

Llla ebd. Z. 151. Appian. Iber. 65) ; die beiden

spanischen Provinzen wurden ihm unterstellt und

sein Kommando, nicht ohne Scipios EinfiuB (Val.

Max. VI 4, 2; o. Bd, IV S. 1451), ihm auch fur

das folgende J. 610 = 144 verlangert (Appian.

a. O.). Ausfiihrlicher berichtet tiber seine Kriegs-

taten Appian, sonst wird er nur als wtirdiger

Erbe des Feldherrntalents seines Vaters geriihmt

(Cic. Eab. Post. 2. Veil. II 5, 3. Appian.; andere

Zeugnisse beziehen sich auf Nr. 115). Aber es

scheint, dafi er in diesen zwei Jahren nicht so

sehr wirkliche Siege erfocht, als vielmehr durch

grundliche Reformen im romischen Heere selbst

und durch vorsichtige Zuriickhaltung neue Ver-

luste zu vermeiden verstand; freilich war schon

dies ein groBes Verdienst nnd erschien noch grGfier

nach den schlimmen Erfahrnngen der nachsten

Jahre (vgl. daruber z. B. Nr. 115). Ungefahr im
J. 614 = 140 weilte F. als Haupt einer rOmi-

schen Gesandtschaft auf Kreta. Dort schwebte

ein Grenzstreit zwischen den Gemeinden Itanos

und Hierapytna ; er war von Xonig Ptolemaios VI.

Pbilometor entschieden worden, nach dessen Tode
im J. 608 = 146 von neuem ausgebrochen, zum
zweitenmale von dem romischen Gesandten Ser.

Sulpicius, dem Consul des J. 610 = 144 ge-

schlichtet; dann wurde cr einer romischen Ge-

sandtschaft unter Q. Fabius vorgelegt, und end-

lich iiberwies der Senat unter dem Consulat des

L. Piso, d. h. 615 = 139 und nicht erst 621 =
133, das Schiedsrichteramt der Stadt Magnesia
am Maiandros. Von deren Schiedssqruch ist ein

Exemplar in Kreta und eines in Magnesia ge-

funden worden (beide bei Kern Inschriften von

Magnesia a. M. 105. Dittenberger Syll. 2 929),

die den romischen Gesandten Q. Fabius nennen

(Z. 74 des ersten, Z. 46 des zweiten, iiber dessen

Z. 73 vgl. Holleaux Herm. XXXIX 79f.) ; dafi

auf dem zweiten auch dessen Cognomen Aemi-
lianus entstellt iiberliefert sei (Dittenberger
a. O. Anm. 55), ist zweifelhaft, aber doch kann
nur dieser F. gemeint sein. da Q. Fabius Ser-

vilianus Nr. 115 im J. 614 = 140 noch in Spa-

nien weilte und nicht solche Beziehungen zu

Griechenland hatte, wie der Sohn des PanJlus

und Freund des Polybios. Ist das Eingreifeii ge-

rade dieses F. in die Verhaltnisse einer griechi-

schen Stadt in einem Falle wahrscheinlich, so

Pauly-WisBOwa. VI

auch in einem zweiten. In Dyme in Achaia war
der Versuch gemacht worden, die von den ROmern
im J. 608 = 146 verliehene Verfassung gewalt-

sam zu beseitigen; die Bestiafung der Radels-

fuhrerverfiigte darauf in einem erhaltenen Schreiben

(CIG I 1543 = Dittenberger Syll. a 316)^0'-

ivzog &afttog Koivzov Md^i/iioe uvfiimamg
e
Pa>-

fxalcov, vielleicht Aemilianus wahrend eben jenes

Aufenthalts in Griechenland. Im J. 621 = 133

10 war er dann endlich Legat seines Bruders Scipio

im Numantinischen Kriege und erhielt das Kom-
mando iiber die Hlilfte des romischen Belage-

rungsheeres (Appian. lb. 90); dafi er hier mit

seinem Sohne Nr. 110 verwechselt worden sei, ist

eine ganz uberflussige Annahme Du Eieus (De

gente Fabia 389f. 402), denn sogar der altere

Africanus hatte im syrischen Kriege unter seinem

jiingeren Bruder gedient. Nicht lange darauf,

gegen 624 = 130, ist F. gestorben; denn wenn
20 er bei Scipios Tode im folgenden Jahre noch am

Leben gewesen ware, so hatte er selbst und nicht

sein Sohn fiir dessen Leichenbegangnis Sorge ge-

tragen. Vielleicht bezieht sich auf seinen Tod
der urn diese Zeit geschriebene Vers des Luci-

lius (XXX 1053 Marx aus Non. p. 493, 21): Ma-
ximus si argenti sesceMwm ae mille reliquit,

da nach Plin. n. h. XXXIII 141 F. oder sein

Sohn Nr. 110 zuerst in Rom tausend Pfund Silber-

geschirr besesserj haben soil; vorausgesetzt wird

30 sein Tod auch in der Charakteristik seiner Per-

sonlichkeit und seines Verhaltnisses zu dem Bruder,

die Cic. Lael. 69 als damals gegeben fmgiert:

(Scipio) Q. Maximum fratrem, egregium virum
omnino. sibi neguaquam parem, quod is anteibat

aetate, tamquasm swperiorem colebat.

110) Q. Fabius Maximus Allobrogicus , Sohn

von Nr. 109, bezeichnet als Q. Aemiliarri f. Q. n.

Acta triumph., als Enkel des L. Aemilius Paullus

Cic. Brut. 107. Liv. ep. LXI. Veil. II 10, 2.

40 39, 1, als Bruderssohn des Scipio Aemilianus Cic.

Mur. 75. Val. Max. VII 5, 1. VIII 15, 4. Bei

Plin. n. h. XXXIII 141: Frater eius (scil. Sci-

pionis) Allobrogicus primus omnium (argenti)

pondo mille habuit, ist entweder der Beiname

oder die Verwandtschaft falsch angegeben, ent-

weder der Vater oder der Sohn gemeint ; die Be-

zeichnung des F. als Q. Fabius Maximus Aemi-

lianus bei Strab. IV 185. 191 und Appian. Celt.

2 ist entstellt aus der als Aemiliarri f. Als

50 Beispiel eines Mannes vom hochsten Adel sclieint

ihn Lucil. XXVHI 800 Marx (= Non. p. 25, 10)

genannt zu haben. Als Jungling soil F. einen

schlechten B.uf gehabt haben (Val. Max. VI 9,

4) ; trotzdem wurde er von seinem Oheim Scipio

bei den Qnaestorenwahlen fiir 620 = 134 unter-

stiitzt (ebd. VIII 15, 4). Scipio selbst erhielt fur

dieses Jahr das Consulat und den Oberbefehl im

Nnmantinischen Kriege; die Uberfuhrung von

4000 Freiwilligen nach Spanien ubertrug er nach

60 Appian. Iber. 84 a&sltpidoj Bovteojvu Da die

Wahl der Consuln der der Quaestoren vorausging,

hat sich Scipio wahrscheinlich den Neffen als

Quaestor erbeten (vgl. auch Momm sen St.-R.

I 580, 2) und ihm dann als solchen diesen Auf-

trag erteilt; dabei bleibt nur unerklarlich der

ihm nicht zukommende und in dieser Zeit sonst

nicht mehr vorkommende Beiname Bnteo. Da
Scipio erst 622 = 132 nach Rom zurnckkehrte

57
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(o. Bd. IV S. 1456), so ist es wahrscheinlich,
dafi F. gleichfalls so lange in Spanien blieb;
dann kann der in diesem Jahre auf Sizilien tatige

Q. Fabius (Val. Max. II 7, 3) nicht mit ihm iden-

tisch sein, sondern nur mit Nr, 111 (s, d.). Ale
625 = 129 Scipio starb, richtete ihm F. gemein-
sam mit einem andern Neffen Q. Aelius Tubero
die Leichenfeier und hielt ihm als nachster Ver-

wandter die Leichenrede (o. Bd. IV S. 1460 mit
Belegstellen). Wahrscheinlich 631 = 123 veran- 10
lafite C. Gracchus erne Huge des Senats gegen
einen $dj}io$ dvrtargdtijyog, der aus Spanien Ge-
treidelieferungen nach Rom geschickt hatte, wegen
Bedriickung der Untertanen (Plut C. Gracch. 6,

1, vgl. Wilsdorf Leipz. Stud. I 107); gewifi

ist es dieser F., der etwa 630 = 124 Praetor war
und darauf Statth alter in einer der ihm bereits

vertrauten spanischen Provinzen. Zum Consulat
gelangte F. im J. 633 — 121 mit L. Opimius
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. ep. LXI. Ob- 20
sequens 33. Cassiod.) und erhielt als Provinz das

transalpinische Gallien und den Krieg gegen die

Allobroger, den er gemeinsam mit seinem Vor-

ganger im Amte, dem Proconsul Cn. Domitius

Ahenobarbus, gliicklich beendigte. Der o. Bd. V
S. 1322-1324 gegebenen Untersuchung iiber diesen

Krieg ist wenig hinzuzufugen, Als in Rom die

Katastrophe des C. Gracchus eintrat, war F. be-

reits nicht mehr dort (vgl. Appian. bell. civ. I

25 Ende); am 8. August lieferte er gemeinsam30
mit Domitius den Feinden die cntscheidende

Schlacht beim ZusammenfluB der Isere mit der

Rhone (Plin. n. h. VII 166), zu einer Zeit, da er

selbst krank war (am Wechselfieber, Plin. a. O.,

infolge einer Verwundung, Appian. Celt, 2), Die
meisten Berichte nennen F. und Domitius zu-

sammen als Sieger (z. B. Cic. Font. 36), doch

offiziell wurde F. als der im Amt befindliche

Consul dem Domitius vorangestellt, wird daher

z. B. von Caes. b. G I 45, 2 allein genannt und 40
triumphierte 634 = 120 vor dem Domitius (Acta

triumph.). Deshalb wurde ihm auch der Ehren-

beiname Allobrogicus vcrliehen, der jedoch, wie

Mommsen (R6m. Forsch. I 52, 80) bemerkt,

keine offizielle Geltung gehabt hat, da er sich

in den Acta triumphorum und bei republikani-

schen Autoren nicht findet, sondern erst in der

Kaiserzeit (Val. Max. Ill 5, 2. VI 9, 4. Veil. II

10, 3. 39, 1. Plin. n. h. XXXIII 141 [s. o.].

Ammian. XV 12, 0. Ps.-Ascon. Verr. act. I 19 50
p. 134 Or., vgl. Claudius Lyoner Rede [CIL XIII

1668] II 25. Sen. benef. IV 30, 2. Iuvenal. 8,

13). Zur Erinnerung an seinen Sieg errichtete

F. ein prachtiges Denkmal auf dem Schlachtfelde,

woriiber folgende Nachrichten vorliegen : Strab.

IV 185 : eoirjoe Ttjo.-ratov avxodi kevxov Udov xai

veto; dvo
}
tov /Lttv'Agecog tov d' 'Jloaxkiovg. Flor.

I 37, 6 von F. und Domitius : saxeas erexere

turres et desuper exornata armis h-ostilibus tro-

paea fixenmt, cum hie mos inusitatus fuerit'60

nostris. Auf die bedeutenden Bauwerke bezieht

sich wohl auch ein zeitgenossisch.es Zeugnis:

<Pa{tta xolig KsXxoyalaT&v, xziofia 4>afilov atga-

rtjyov 'Pcouai^ 1 (Apollodor. chron. IV 110 p. 394

Jacoby = Steph. Bvz. p. 654). Lokalforscher haben

auch die Reste dieser Monumente gesucht und
zu finden gemeint (z. B. R3 veil at Eevue archeoL

X 1864, 12ff.). Wohl bekannt ist dagegen das

Siegesdenkmal, das F. in Bom als das erste seiner

Art und an hervorragender Stellc erbaute und
dag spater sein Enkel Nr. 108 wiederherstellen

lieB, der Fornix Fabianus (s. d.). Gerade weil

sowohl F. wie . Domitius den Ruhm des Sieges
iiber die Allobroger fur sich beanspruchteh, suchte
jeder von ihnen seinen Anspruch der Mit- und
Nachwelt mo*glichst ins Gedachtnis zu pragen.
Zu einer Erwahnung des Fornix Fabianus bei
Cic. Verr. act. I 19 liegen zwei Erlauterungen
vor, bei Ps.-Ascon. p. 134 Or. : Arms est ... .

Fabio eensore consiructus, qui de vietis Allo-

brogibus nommatus est, und bei Schol. Gronov.

p. 393 Or. : Areus est ... a Fabio quodam prae^
tore dietus, qui eum euravit; die Bezeichnung
des F. bei Ps.-Ascon. als Censor ist cbenso falsch

wie die als Praetor bei Schol. Gronov. (vgl. gegen
CIL ia p. 36 vielmehr CIL 1 1 p. 178. Munzer
Rb. Mus. LXI 24). Wenn auch die Laufbahn des F.
mit seinem Triumph zu Ende war, vielleicht wegen
erschuttcrter Gesundheit, so erfreute er sich doch
im Alter hohen Ansehens (Val. Max. VI 9, 4);
moglicherweise ist er der Q. Fabius Q. f., der

643 = 111 bei der Abstimmung iiber die er-

haltene Lex agraria die erste Stimme in der zu-

erst stimmenden (unbekannten) Tribus abgab
(CIL I 200, 1 u. 6.). Dafi er bei Cic. Rab. perd.

21 untcr den fuhrenden Mannern der Optimaten
im J. 654 = 100 nicht genannt wird, lafit ver-

muten, dafi er damals schon tot war. Seine hohe
Bildung riihmte als guter Gewahrsmann der ihm
nahestehende Dichter Accius (Cic. Brut. 107).

Seit F. stand der Fabiername bei den Allobrogern
in hohem Ansehen (Cic. Font. 36); auf Inschriften

kommt er in ihrem Gebiet auffallenderweise kaum
einmal vor, doch findet sich in Rom einerseits

ein Anhanger des Pompeius Fabius Maximus aus
der Narbonensis (Nr. 100) und ein Q. Fabius Pom-
peianus aus der Allobrogerstadt Vienna (CIL VI
17555), aufierdem in Ciceronischer Zeit ein F.

als Patron der Allobroger (Nr. 143).

Ill) Q. Fabius Maximus Eburnus, war ver-

mutlich der Sohn des Servilianus Nr. 115. Der
Beiname Eburnus war in die capitolinischen

Fasten aufgenommen (vgl. Chronogr. : Eburno)
und gehort zu den zahtrcichen von Haut- oder

Haarfarben abgeleiteten. Auf einen obszonen Witz
gehen die Erklarungen zuriick bei Fest. p. 245

:

PuUus lovis dieebatur Q. Fabius, cut Eburno
cognomen erat propter eandorem, quod eius natis

fulmine icta erat. antiqui autem puerum quern

quis amabat pullum eius dicebant (vgl. Fest.

ep. 244) und Arnob. adv. nat. IV 26: ut lovis

dieatur pulJus, in partibus Fabius aduritur

mollibus obsignaturque posticis, Der Beiname
Eburnus kommt sonst nur bei Ps.-Quintil declam,

III 17 vor. Von F. scheinen zunachst die Miinzen

mit der Aufschrift Q. Maxfimus) geschlagen zu

sein , deren Typns an den gewisser spanischer

Miinzen erinnert, vielleicht wegen der Erfolge,

die der Vater und der leibliche Oheim des F.

gegen Viriathua emmgen batten (Mommsen
Miinzw. 534 nr. 129 ; Trad. Blacas n 337 nr. 145.

Babelon Monn. d. la rep. rom. I 48 Iff.). Nach
Bahrfeldt (Wiener numismat Ztschr. XXVIH
64) haben die Mflnzmeister Q. Maxtmns und M.
Metellns (o. Bd. HI S. 1205 Nr. 77) zu dem-
selben Collegium gehOrt, womit es sich gut ver-
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tragt, dafi dieser F. und M. Metellus in zwei

einander folgenden Jahren Consuln waren. Sollte

F. vor der Quaestur Milnzmeister gewesen sein,

so mufiten allerdings jene Miinzen, die 620 = 134

bis 630 = 124 angesetzt werden, ganz im Anfang

dieses Jahrzehnts geschlagen sein. Vom J. 622

= 132 berichtet namlich Val. Max. II 7, 3: P.

Rupilius consul eo bello, quod in Sicilia cum
fugitivis gessit, Q. Fabium generum suum, quia

neglegentia Tauromenitarum^ arcem amiserat,

provineia iussit deeedere, und dies geht nicht,

wie man gewehnlich annimmt, auf Fabius Allo-

brogicus Nr. 110, sondern auf Fabius Eburnus;

von jenem weifi man nicht, welche Stellung er

in Sizilien gehabt haben konnte ; bei diesem bietet

sich sofort die Vermutung, dafi er Quaestor des

Consuls gewesen sei. Damit gewinnt man die

MOglichkeit, diesem bestimmten F. die Miinzen

zuzuweisen, die ein Quaestor Q. Fabius Maximus

im 7. Jhdt. d. St. in Panormos auf Sizilien mit

seinem Namen gepragt hat (CIL I 528 e. 529 g.

Catal. of greek coins, Sicily 124, 33. 35. 36.

Holm Gesch. Siciliens III 733 nr. 790—792).

Die Schuld und die Schande, die F. sich als

Quaestor zugezogen hatte, erklaren es zur Geniige,

weshalb er erst nach langer Wartezeit zu den

hbheren Amtern gelangte, denn erst 635 = 119

wurde er Praetor, in welcher Eigenschaft er dem
Gerichtshof fur Majestatsverbrechen prasidierte

(Cic. de or. I 121), und zu allgemeiner Uber-

raschung trug er bei der Bewerbung um das Con-

sulat far 638 = 116 den Sieg tiber den hochange-
sehenen M. Aemilius Scaurus davon (Cic. Mur. 36).

Das Consulat des F. und des C. Licinius Geta
bezeugen nur noch Cbronogr. Idat. Chron. Pasch.
Cassiod., sowie die in den Hss. entstellte Notiz
bei Frontin. de aquis II 96. Ob der phrygische
Senatsbeschlufi aus dem Consulat eines [rjdto;
Aixiwiog IJonliov [viog] (Viereck Sermo Grae-
cus 51 nr. 29, vgl. Athen. Mitt. XXIV 195. Dit-
tenberger Or. Gr. 136) oder der delphische aus
dem eines . . oq Aixlvtog Mado[xov viog] (Bull,

hell. XXIV 103ft'.) in dieses Jahr fallt, mufi da-

hingestellt bleiben, da in beiden der zweite Coti-

sulname fehlt und der Vater des C. Licinius Geta
unbekannt ist. Auf das spatere Leben des F.

beziehen sich folgende Nachrichten: Oros. V 16,

8: Iisdem temporibus (etwa 650 = 104) Q. Fa-
bius Maximus filium suum, adulescentem rm
relegatum- cum duobus serris parrieidii mini'
stris interfecit ipsosque continuo servos in pre-
tium sceleris manumisit. die dicta Cn. Pompeio
accusante damnatus est. Ps.-Quintil. declam. Ill

17: Quid de Fabio Eburno foquar, qui filium
impudicum cognita domi causa necavit. Val.
Max. VI 1, 5: Q. Fabius Maximus Servilianm
hotwribus, quos splendidissime gesserat, censurae
gravitate con-summatis exegit poenas a filio du~
biae castitatis et punito pependit voluntario
secessu conspectum patriae vitando. dieerem cen-
sorium virum nimis atroeem exstitlise usw. Alle
drei Angaben beziehen sich auf dasselbe Ereignis
und auf dieselbe PersOnlichkeit, nur hat Val
Max. oder sein Abschreiber sie Servilianus statt

Serviliani f. genannt, wie sich derselbe Fehler
zweimal bei dem Zeitgenossen und Homonym des
F. Nr. 110 findet. Die Censur mufi F. mit seinem
Kollegen fan Consulat zusaminen 646 =108 be-

kleidet haben (so richtig de Boor Fasti cen-

sorii 23. 86, vgl. Munzer Rh. Mus. LXI 19ff„

wonach o. Bd. Ill S. 1392, 51 zu berichtigen ist).

Nach der Verurteilung 650 = 104 lebte F. noch

langere Zeit im Exil in Nuceria (Cic. Balb. 28,

vgl. Val. Max.).

112) Q. Fabius Maximus Gurges, Sohn des

Rullianus Nr. 114. tjber den Ursprung seines

zweiten Beinamens, der in den Fasti Cap. Auf-

lOnahme gefunden hat, sagt Macrob. sat. Ill 13,

6 : ad viros venio triumphales
,

quos vietores

gentium luxuria vicit, et ut taeeam Gurgitem
a devorato patrimonii cognominatum, quia in-

signibus mrtutis secutae vitia prioris eompen-
savit aetatis, usw. Gurges wird z. B. von Lucil.

1238 Marx (aus Cic. fin. II 24) zur Bezeichnung

eines Verschwenders verwendet, und bei Iuvenal.

VI 266 soil wohl der Name Fabius Gurges ge-

rade durch den Gegensatz zu der Wiirde seines

20 Tragers wirken. Aber wie der Beiname Nepos
im Hause der Meteller mit Unrecht so gedeutet

wurde, dafi einer, der ihn fuhrte, in schlechten

Ruf kam (Val. Max. IX 14, 4, vgl. o. Bd. Ill

S. 1216), so ist auch wohl das Cognomen Gurges

nur deshalb so ausgelegt worden, weil man seinen

wahren Grund spater nicht mehr kannte. Es ist

an sich schon unmOglich, dafi F. sein vaterliches

Erbteil verschleuderte, da er noch bei Lebzeiten

seines Vaters Consul wurde. Ganz spate Erfin-

30 dung ist die Anekdote von den sittenlosen Jung-

lingen Fabius Gurges und Cornelius Scipio, Hist.

Aug. Heliog. 26, 2 (ausgemalt nach Val. Max.
Ill 5, 1. 2?, vgl. Nr. 107 und o. Bd. IV S. 1432,

38ff.).

457 = 297. In dem gefalschten Bericht tiber

einen von seinem Vater (s. Nr. 114) errungenen

Sieg wird auch dem Sohne eine Rolle als Tribunus

militum zugeteilt (Liv. X 14, 10, vgl. iiber solche

Angaben auch o. Bd. IV S. 1490).

40 459 = 295 unter dem funften Consulat seines

Vaters erwirkte F. beim Volke die Verurteilung

mehrerer Matronen wegen Unzucht und verwendete

die Strafgelder zum Bau eines Venustempels beim
Circus maximus (Liv. X 31, 9), den er spater

nach Beendigung des dritten Samniterkrieges ein-

weihte (Serv. Aen. I 720, vgl. Wissowa Reli-

gion und Kultus d. Rfimer 235, 4). Offenbar

war F. im J. 459 = 295 curulischer Aedil (vgl.

Mommsen Staatsr. I 242. II 493), und zwar

50 vielleicht zum zweitenmale (vgl. Nr. 114 beim
J. 455). Was Pais Storia di Roma I 2, 313ff.

593f. 733 im Anschlufi daran iiber Fabische Aedi-

litaten, Prozesse und Tempelgrundungen vorbringt.

zeigt nur, dafi die Dublettenjagd tiber die Grenzen

methodischer Kritik hinausfiihrt.

462 = 292 wurde F. Consul I mit D. Iunius

Brutus Scaeva [Gurges allein oder mit seinen

anderen Namen Chronogr. Idat. Liv. X 47. 5; ep.

XI. Val. Max. V 7, 1. Oros. Ill 22, 0; nur andere

(JO seiner Namen Chron. Pasch. Eutrop. II 9. 3. Cas-

siod. Zonar. VIII 1. Suid. II 1401f.Bernh.). Schon
in der Erzahbung iiber seine Wahl zum Consul
bei Val. Max. IV 1, 5, vgl. Polyaen. VIII 15
tritt sein Vater (s. Nr. 114 zum J. 455) stark her-

vor. noch mehr in dem Kriegsbericht (s. Nr. 114
zum J. 462). Die tTberlieterung ist dadurch
in solchem Mafie getrubt worden, dafi sich ihr

echter Kern kaum mehr herausschalen lafit. Be-
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zeichnend ist das Fehlen jedes Ortsuamens in den
erhaltenen Ausziigen aus Livius; nur Dionys.
XVII 4 gibt an, daB F. den samnitischen Stamm
der Pentrer bezwungen habe. Ob er aber wirk-
lich erst eine Niederlage erlitten, dann einen Sieg

errungen hat, mufi dahingestellt bleiben. Dio-

nysios bestatigt die auch bei Dio frg. 33, 31

und Zonar. VIII 1 aufbewahrte Uberlieferung,

dafi dem F. sein Imperium fiir das folgende J. 463
= 291 verlangert wurde, und berichtet ausfuhr-

lich von einem Konflilt zwischen F., der damals

Cominium belagerte, und dem neuen Consul L.

Postumius Megellus, worin F. den kurzeren zog

(vgl. Mommsen Staatsr. I 25, 3). Aber niclit

nur der Umstand, daB Liv. X 89, 5—10. 43, 1

—8 die Ersturmung von Cominium schon beim

J. 461 = 293 erzahlt, sondem der ganze Cha-

rakter des Dionysischen Berichts erregt Bedenken.

Dazu, dafi F. als Consul und nach seinem Con-

sulat die Unterwerftmg der Feinde fortsetzte,

pafit es, wenn sein Triumph in den Acta triumph.

erst ins J. 464 = 290 nach Beendigung des Krieges

angesetzt wird (erhalten nur [Mjaximus an.

CDLXIII). Der Triumph wird ofters erwahnt in

Verbindung mit der Tradition iiber den Vater

des F. (Liv. ep. XI. Val. Max. V 7, 1. Plut.

Fab. 24, 5. Suid. a. 0.) ; auBerdem wird iiber -

liefert, daB dabei der Samnitenfeldherr Pontius

gefangen aufgefuhrt und nachher hingerichtet

wurde (Liv., vgl. Oros. Ill 22, 9).

478 = 27G war F. Consul II mit C Genu-

cius Clepsina (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Oros.

IV 2, 2. Cassiod.) und triumphierte zum zweiten-

male, und zwaT de Samnitibus, Lucaneis, Brut-

ticis (Acta triumph., hier vollstandig erhalten),

so daft er wohl von Flor. I 11, 8 mit seinem

Vater als Bezwinger Samniums zusammengestellt

werden durfte.

Zwischen das erste und das zweite Consulat

des F. fallt der Leichenschmaus, den er zu Ehren

seines Vaters ansrichtete (s. Nr. 114. Auct. de vir.

ill. 32, 4), und fallt vielleicht die Bekleidung der

Censur durch F., die freilich nur daraus erschlossen

ist, daB nach Plin. n. h. VII 133 F. gleich seinem

Vater und Grofivater Princeps senatus gewesen

sein soil (Vermutungen iiber die Zeit der Censur

CIL I 2 p. 331 zum J. 474). Nach seinem zweiten

Consulat war F. 481 — 273 das Haupt der ersten

Gesandtschaft, die Rom in Erwiderung einer agypti-

schen an Ptolemaios Philadelphos schickte (Val.

Max. IV 3, 9. Dionys. XX 14); die rdmische

Tradition schildert die Uneigenniitzigkeit der Ge-

sandten, die nach ihrer Heimkehr die koniglichen

Geschenke dem Staatsschatz ablieferten, aber sie

auf BeschluB des Senates und Volkes zurtick-

empfingen (Val. Mas. Dionys. Dio frg. 41. Zonar.

VIII 6; eine andere ahnliche Anekdote Iustin.

XVIII 2, 9) ; fiir das Ansehen des F. und seines

ganzen Hauses zeugt es jedenfalls, daB er an der

Spitze dieser bedeutsamen Mission stand, und

daB unter seinen beiden Mitgesandten noch ein

Fabier (Nr. 124) war.

489 = 265 war F. Consul III {Maximo Chro-

nogr. Idat.; Ma&fiov Chron. Pasch.; Q. Fabius

Oros. IV 7. 1, falschlich zum folgenden Jahre.

Cassiod.) und soil erfolgreich gegeo Volsinii ge-

kampft {Fabius Ourges Flor. I 16), aber bei der

Belagerung eine Wunde empfangen baben, an

der er starb {Kvivzps #o£«>ff Zonar. VIII 7). Vgl.

zo der verwirrten Uberlieferung fiber diesen Krieg

0. Bd. IV S. 2285, 64ff.

113) C. Fulcinius Fabius Marimus Optatus
(CIL Vin 214&1) s. Fulcinius.

114) Q. Fabius Maximus Rullianus, Sohn des

iVI. Fabius Ambustus Nr. 44. Beide Cognomma
werden ihm in den Fasti Cap. und sonst regel-

milfiig beigelegt; neben Rullianus erscheinthaufig

10 Ituttus, das in spaterer Zeit bei plebeischen Ser-

viliern vorkoromende Cognomen. Die Bedeutung
dieses Beinamens ist ebensowenig zu ermitteln,

wie der Grund fiir die Beilegung des anderen,

den F. auf seine Nachkommen vererbte (vgl. dar-

uber u. zum J. 450). Als Q. Fabius Ambfu-
stus] Maximus erscheint F. auf dem Elogium
VIII (CIL 12 p. 192), doch ist hier vielleicht

Ambfusti f.] zu erganzen.

423 = 331 war F. curulischer Aedil und soil

20 als solcher die Anzeige einer Sklavin empfangen
haben, daB die zahlreichen Todesfalle in vor-

nehmen Familien auf Vergiftung durch Frauen
zuriickzufuhren seien (Liv. VIII 18, 4f. , daraus

ohne Namen Val. Max. II 5, 3. Oros. II 10, 2).

Vgl. Nr. 112 zum J. 459.

429 = 325 war er Magister equitum des Die-

tators L. Papirius Cursor (Liv. VIII 29, 9. Zonar.

VII 26). Daruber erzahlt Livius VIII 30, 1—36,

1, vgl. X 3, 8: Wahrend der Dictator zur Ein-

30 holung neuer Auspizien aus Samnium nach Rom
reiste, liefi sich der Magister equitum gegen seinen

ausdriicklichen Befehl in eine Schlacht ein und

erfocht bei Imbrmium einen groBen Sieg. Der

Dictator sah nicht auf den Erfolg, sondern nur

auf den Ungehorsam des Untergebenen und wollte

ihn nach strengem Kriegsrecht mit Ruten strei-

chen und mit dem Beile richten lassen. Die all-

gemeine Emporung des Heeres nfitigte ihn, die

Vollstreckung der Strafe urn einen Tag aufzu-

40 schieben ; F. entfloh inzwischen nach Rom und
fiihrte auf Veranlassung seines Vaters Nr. 44

beim Senat Beschwerde iiber den Dictator. Dieser

erschien ebeufalls in Rom und lieB trotz der Bitten

des Senats den F, von neuem festnehmen; ver-

gebens rief der greise Vater die Volkstribunen

und die Comitien an; der Dictator beharrte un-

erbittlich auf seinem Rechte, und erst als das

ganze Volk dies anerkannte und nur durch Bitten

und Flehen ihn zu erweichen suchte, lieB er Gnade

50 fiir Recht ergehen. Die Erzahiung findet sich

aus Livius geschopft oder doch ohne wesentliche

Abweichungen bei Val. Max. II 7, 8. Ill 2, 9.

Frontin. strat. IV 1, 39. Eutrop. LT 8, 2f. (tiber-

treibend: tanta Papirio seditione eommota, vi

paene ipse interf&eretur, ygl. Liv. 32, 13). Auct.

de vir. ill. 31, 1—3. 32, 1. Dio frg. 33, 1—7;
ihre offizielle Anerkennung beweist besonders das

Fragment des Elogiums des L. Papirius Cursor

(CIL 12 p. 192 el. VIII = Dessau 53): Bello Sam-
60 nitium cum auspidi repetendi caus&a Bomam

redisset atque interim Q. Fabius Ambfustws?

oder -usti f.?J Maximus mapfister] equitum

iniufssu ejhts proelio c[onfliods*et ... .7. Zu
unterscheideii sind die zwei Bestandteile der Er-

zahiung, der Schlachtbericht und der Streit zwi-

schen dem Dictator und F. Dieser zweite Be-

standteil ist ohne weiteres pretszugeben. Es ist

eine der znr Erlauterung des St&atsrechts er-
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fundenen Anekdoten, deren Tendenz die Worte

des Dictators bei Liv. 35, 4f. angeben; sie ist

nicht einmal Original, sondern der bekannten

Uberlieferung von dem Konflikt des Dictators F.

Nr. 116 mit seinem Magister equitum im Hanni-

balischen Kriege nachgebildet ; altere Parallelen,

Tiamentlich die sprichwortlichen Imperia Man-

liana, hat schon Livius selbst beigebracht (30,

12. 33, 8. 14. 34, 2). Der charakteristische Unter-

andern den Vorzug (vgl. o. Bd. IV S. 1295), und
auch der Raubzug bis Apulien ist trotz der Be-

denken Burgers (a. O. 19—21) nicht unmog-
lich (vgl. z. B. Nissen Ital. Landcsk. II 843).

Vgl. auch Nr. 44.

433 = 321 war F. erster Interrex nach dem
Caudinischen Frieden (Liv. IX 7, 14).

439 = 315. Die erste Dictator des F. (Fasti

Cap. Diod. Liv,). Fur die Geschichte dieses Jahres

schied' zwischen den beiden Erziihlungen besteht 10 hat zuerst Niebuhr (R. G. Ill 2641} ausge-

darin,daBderungehorsameReiterfiihrerimHanni- —^-« ™« —^ f»- m« a«- f~\~™<\™ i»^a

balischen Kriege dem Untergange nahe ist, im

Samnitenkriege einen Sieg erringt. Uber den

diesen meldenden ersten Teil der Erzahiung (von

Oros. Ill 15, 2 allein benutzt) sagt Liv. 30, 7-9:

auetores habeo bis cum hoste signa conlata die-

tatore absente, bis rem egregie gestam; apud

antiquisstmos scriptores una haee pugna in-

venitur ; in quibusdam annalibus tota res prae-

sprochen, was auch fiir die der folgenden Jahre

gilt: ,Ihre reichen Ereignisse sind in der aus-

fuhrlichen Erzahiung, welche Livius gibt, so arg

und doch so unzwcifelhaft verandert, daB wir

mis Gliick wunschen mOgen, eine sehr diirre von

einem der rflmischen Dinge Unkundigen vorge-

tragene Erzahiung zu haben , die wahrscheinlich

aus Fabius entlehnt ist'. Die Darstellung Diodors

ist deswegen hier wie weiterhin zu Grunde zu

termissa est. magister equitum muUis po- 20 legen ; die Livianische ist kurz damit zu ver-

Utus spoliis cmigesta . . . hosHlia arma subdito gleichen und daran zu messen. Wahrend die

igne concremavit, seu votum id deorum cuipiam "lffl™1«1 tTqt.«+tt,o/.i.* ™w d™ l^irlpn r^snln

fuit, seu credere Hbet Fabio auctori eo factum,

ne suae glorias fruetum dictator caperet nomen-

que ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret.

Der antiquissimus auctor Fabius Pictor hat also

in jedem Falle von dem Siege des Magister equi-

tum und von einer Feindschaft zwischen ihm und

dem Dictator gesprocheji ; waren diese beiden

riimische Hauptmacht unter den beiden Consuln

in Apulien stand, unternahmen die Samniten einen

VorstoB gegen Latium; in Rom wurden neue

Aushebungen veranstaltet und an die Spitze F.

als Dictator und Q. Aulius (o. Bd. II S. 2411)

als Magister equitum gestellt. Sie traten dem
Feinde an der Grenze des roniischen Machtbe-

reichs entgegen, unweit Tarracina beim Passe

Punkte gegeben, so konnten Spatere unter Be- 30 von Lautulae, der nach Namen, Lage und Be-

nutzung der bekannten Motive leicht die ganze J ™ jU J— ^^ -1 "" - i--u^« —
^

/,r«.i

Erzahiung erfinden und ausbilden. Fabius Pictor

mufi jene beiden Angaben aus der Familienuber-

lieferung cntnommen haben (vgl. Mommsen R.

Forsch. II 279. 283), da die von den Annales

Maximi abhangigen Berichte anderer Annalisten

den Sieg iiberhaupt nicht kannten. Daher geht

die Skepsis (bei Pais Storia di Roma I 1, 380f.

Anm. 493f.) zu weit, wenn sie den Kriegsbericht

deutung den Thermopylen vergleichbar war (vgl.

Nissen Ital. Landesk. I 328. II 642); zahlreiche

Romer fielen im Kampfe und die ubrigen wandten

sich zur Flucht ; nur der Magister equitum wollte

an dieser Schande keinen Teil haben; er suchte

und fand den Tod im Gefecht (Diod. XIX 72, 2—9
mit dem wertvollen Anhalt fiir die Bestimmung
der Zeit der Quelle, vgl. Schwartz o. Bd. V S. 696,

24ff.). Bei Liv. IX 22, 1—24, 1 (vgl. Fasti Cap.)

vollig streicht und somit dem altesten rOmischen 40 sind die Voraussetzungen der Kampfe verandert,

Historiker den Glauben versagt ; vielleicht stammt teilweise auch ihr Schauplatz, und ist das Be-

streben vorwaltend, die Niederlage der Romer
zu verschleiern und mSglichst in ihr Gegenteil

zu verkehren. Der Tod des Reiterobersten , der

nicht zu leugnen war, wird in ein erstes Rciter-

aus diesem nicht nur der Ortsname Imbrinium
(Liv. 30, 4, sonst nirgends vorkommend), den

sogar Burger (Der Kampf zwischen Rom und
Samnium, Amsterd. 1898 [Verhandelingen der

Akad. te Amsterd. N. R. II 2] 22) fiir glaub-

wiirdig halt, sondern auch der des Militiirtribunen

L. Cominius (Liv. 30, 5), da auch in dem Fabi-

schen Bericht tiber die gallische Katastrophe ein

gefecht verlegt ; dann werden dem Dictator neue

Truppen von Rom aus unter einem neuen Ma-

gister equitum aus seiner eigenen Familie C.

Fabius Nr. 41 zugefuhrt; sie vereinigen sich aber

Glied dieses in den zurerlassigen Fasten nicht 50 nicht mit seiner Hauptmacht. sondern legen sich

vorkommenden Geschlechts auftritt (o. Bd. Ill

S. 608 Nr. 10).

432 = 322 F. Consul I mit L. Fulvius Curvus
(Liv. VIII 38, 1. Cassiod.; Rulliano Chronogr.;
Sulfa Idat. ; Sv)lov Chron. Pasch. ; bei Diod. die

Namen ausgefallen). DaB er sehr jung zum Con-
sulat gelangt sei (Cic. Phil. V 48), ist nur ein

SchluB aus der Lange seiner Amterlaufbahn. Aus
diesem Jahre wird ein groBer Sieg des Dictators

auf seinen Befehl in einen Hinterhalt; es folgt

eine zweite grOBere Schlacht, und sie endet durch

das Zusammenwirken der beiden Fabier und ihrer

Truppen mit einem glanzenden Siege. Indem

Liv. 23, 5 notiert: invenw apud quosdam ad-

rersam earn pugnam (bei Lautulae) Bomanis
fuisse, atque in ea cecUHsse Q. Aulium magi-

strum equitum, hat er selbst die mit Diodor

iibereinstimmende bessere Uberlieferung erhalten.

A. Cornelius Cossus Arvina iiber die Samniten 60 Ein Rest einer von Livius nicht benutzten Dar-

gemeldet, doch fiigt Liv. VIII 39, 16 hinzu: Hoc
bellum a eonsulibus bellatum quidam auetores

sunt eosque de Samnitibm triumphasse; Fa-
bmm eiiam in Apuliam proeessisse atque inde

magnas praedas egisse, und den Triumph des

F. de Samnitibus et Apuleis verzeiebnen die

Acta triumph., de Apulis et Nueerinis Auct. de

vir. ill. 32, 1. Dieser Bericht verdient vor dem

stellung, die aber der seinigen nahesteht, liegt

vielleicht bei Frontin. strat, I 11, 21 vor. Vgl.

zu diesem Kriegsbericht und seinen Quellen

Binnebossel Quellen und Gesch. des zweiten

Samniterkrieges (Diss. Halle 1893) 7—13. 47—
55. Burger a. O. 59ff.

441 = 313. Nach Diodor hat zwar F. in

seiner ersten Dictatur den Krieg unglucklich ge-
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gefuhrt, ist aber dennoch schon zwei Jahre darauf
znm zweitenmale Dictator geworden (XIX 101,
3: Koivzog <Pdfitog). Als solcher hat er das ab-
gefallene Fregellae zuruekgewormen und fiber 200
seiner angesehensten Burger hinrichten lassen,
ist dann in Campanien eingefallen, bat hier Ca-
latia {Kelia nach den Has., vgl. o. Bd. Ill S. 1334f.)
und die Burg von Nola genommen und seinen
Soldaten aufier der beweglichen Beute auch Land
iiberwiesen (vgl. dazu Niese Herm. XXIII 41 8f.).

Abgesehen von den Besonderheiten, die der Kriegs-
bericht Diodors sonst aufweist, kennt rntr er den
Dictator F.

; nach alien anderen war C. Poetelius
Dictator, und zwar nach den meisten (Liv. IX
28, 2. Fasti Cap.) rei geruwlae causa, nur nach
einer Variante bei Li'v. a. 0. 6 clati figendi
causa. Die moderne Forschung bat deshalb die
Dictatur des F. entweder als eine Falschung Fa-
bischer Familieneitelkeit verworfen oder in kon-
sequenter Anerkennung des Wertes Diodors als

die allein glaubwiirdige tjberlieferung angenommen
(vgl. Binnebossel a. 0. 63—68, auch Burger
a. 0. 39f. 65f ). Es ware denkbar, daB in diesein
Jahre, ahnlich wie ein Jahrhundert spater (vgl.

Nr. 53), zwei Dictatoren gleichzeitig im Amte
waren, der eine, F., fur die Kriegftibrung bestelit,

der andere, Poetelius, fur eine einzelne sakrale
Zeremonie; freilich bleibt es dann befremdlich,
daB Fasti Cap. und Livius im Namen des Ma-
gister equitum auseinandergehen, wahrend sie in

dem des Dictators ubereinstimmen.
444 = 310. F. Consul II mit C. Marcius

Rutilus (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Liv. IX 33, 1. Cassiod. Diod. XX 27, 1). Zu
den Samniten waren die Etrusker als Feinde
Roms getreten ; ibre Stadte batten sich zum Teil
vereinigt, urn die wichtige roniische Festung Su-
trium zu zerstoren. Zum Entsatz der belagerten
Festung gingen zunachst beide Consuln nach
Etrurien ab und erfochten einen Sieg; aber in-

folge des Einbruchs der Samniten in Apulien
muBte Marcius mit seinem Heere dorthin eilen.

F. war nun nicht mebr im stande, der i'eind-

lichen Obermacht vor Sutrium die Stirn zu bieten,
und fafite den kiihnen EntschluB, ihr in den Rficken
zu kommen. Von umbrischem Gebiet aus er-

schien er plotzlich in dem seit langer Zeit von
Krieg und Verheerung versehont gebliebenen Mittel-
etrurien

; die rasch zusammengerafften feindlichen
Truppen wurden von ihm geworfen; bci Perusia
stellte sich ihm eine starkere Heeresrnacht ent-
gegen. wurde aber gleicbfalLs geschlagen. Die
Folge des Sieges war, daB Arretium, Cortona und
Perusia einen Waffenstillstand schlossen. F. schloB
eine andere feindliche Stadt ein

T deren Name Ka-
oxola in den Hss. rettungslos verderbt zu sein
scheint (vgl. Pais Storia di Roma I 2, 407, 3),
und erst daraufhin hoben die Etrusker ihrerseits
die Belagerung von Sutrium auf. Von diesem
Berichte Diodors (XX 35, 1—5) weicht der des
Livius (IX 32. 1—33, 2. 35, 1-37, 12. 38, 4-6;
nacb einer Liicke 39, 4—11. 48, 18—20, vgl.
X 24, 5. Frontin. strat. I 2, 2. II 5, 2. Flor.
I 12, 3—6} sehr stark ab; er erscheint nicht nur
ausgeschmiickt , sondem aueh verwirrt; die auf-
fallenden Dubletten lassen sich kaum anders er-

kl&ren, als dafi Livius, ohne es zu bemerken,
zwei Berichte verschiedener Gewahrsmanner neben-

einander stellte. Die von Diodor uberliefertert

Tatsachen fehlen auch bei Livius nicht; sie war-
den aber teilweise nur als Variante (37, 11), teil-

weise ungenau und tibertrieben angefiihrt; weit
breiteren Raum nehmen die Erweiterungen und
Falschungen ein, z. B. daB schon im Jahre zuvor
der Consul Q. Aemilius Barbula glucklich gegen
die Etrusker bei Sutrium gekampft habe, daB F.
gleich von Anfang an allein und ohne seinen

lOKollegen gegen sie befehligte, daB sein Binder
Kaeso Nr. 19 oder nach anderen sein Halbbruder
C. Claudius auf abenteuerlicber Fahrt das fremde
und feindliche Land erkundete und durch ein
Biindnis mit den umbrischen Camertern den kiihnen
Zug duTchs Ciminische Waldgebirge ermoglichte,
daB eine von zwei Volkstribunen begleitete Ge-
sandtschaft des Senats dem Consul dieses Wagnis
untersagen sollte, und Ahnliches mehr. Allein
schon bei der Erwagung von Ort und Dauer der

20 verschiedenen Ereignisse tritt die Unglaubwiirdig-
keit dieses ganzen Kriegsherichtes hervor. Vgl.
mr Kritik Binnebossel a. 0. 13—23. 74—77.
81—84. Pais a. 0. 405—408. 519—522. Viel-
leicht darf man aber eine Erganzung Diodors aus
Liv. IX 40, 20 und Acta triumph, entnehmen,
daB namlich F. iiber die Etrusker triumphiert
habe ; auf Verwechslung berubt es , wenn Auct.
de vir. ill. 32, 1 diesen seinen zweiten Triumph
de Samnitibus gefeiert sein liifit. Wertlos ist

30 dagegen die Erzahlung bei Liv. IX 38, 9-14. Dio
frg. 33, 26, infolge der Verwundung des zweiten
Consuls in Samnium habe der Senat die Ernen-
nung des L. Papirius Cursor zum Dictator ge-
wunscht, und der in Etrurien stehende F. habe
sich selbst uberwunden, indem er als Consul jenem
Wunsche entsprechend seinen personlicheu Feind
wirklich zum Dictator ernannte. Nur die nach
Fabius Pictor wirklich vorhandene Gegnerschaft
beider Manner (vgl. o. beim J. 429 = 325) bot

40 eine Grundlage fur diesc Erfindung. Dern Dic-
tator Papirius weisen die Fasti Cap. das folgende
J. 445 = 309, eines der sog. Dictatorenjahre, zu,

und folgerichtig geben die Acta triumph, dem F.

bei seinem in dieses Jahr verlegten Triumph den
Titel pro cos. In Wahrheit wurde ihm zur Be-
lohnung fur seine kriegerischen Leistungen das
Imperium verlangert durch die in solchen Zeiten
nicht ungewShnliche Kontinuation des Consulats
(Liv. IX 41, 1, vgl. Mommsen St.-R. 1518).

50 44(3 = 308 war F. Consul III mit P. Decius
Mus (o. Bd. IV S. 2282. Fasti Cap. Chronogr.
Idat. Chron. Pasch. Liv. IX 41, 1. 44, 3. Cassiod.

Diod. XX 37. 1). Beide zusammen eilten den
Marsera zu Hilfe und besiegten gemeinsam mit
diesen die Samniten. Darauf marschierten sie

wieder durch Umbrien nach Etrurien und be-

endeten hier den Krieg. Sie ersturmten eine Burg
(Kojiqiov, ganz unbekannt, wenn nicht mit den
Volsiniensium aliquot eastella bei Livius zu ver-

60 binden) und empfingen darauf die Gesnche der

Etrusker urn Waffenstillstand ; mit Tarquinii wurde
ein solcher auf vierzig Jahre abgeschlossen, mit
den ubrigen auf ein Jahr. Von dieseni Bericht

des Diod. XX 44, 8f. unterscheidet sich der des
Liv. IX 41, 2—42, 1 zunachst darin, daB die

beiden Consuln getrennt auf den verschiedenen

Kriegsschauplatzen k&mpfen, und zwarF. gegen
die Samniten, Decius gegen die Etrusker, w&h-
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rend man nach den Erfolgen des vorhergehenden

Jahre s viel eher diesen den F. entgegengestellt

batte. Eine weitere auffallige Abweichung ist,

dafi die Marser an dem von F. allein den Sam-

niten gelieferten Treffen nicht als Bundesgenossen,

sondern als Gegner der Edmer teihiehmen; viel-

leicht hat unter dem Eindruck des Marsischen

Krieges ein Annalist die Wahrheit so in ihr Gegen

-

teil verkehrt (vgl. N is sen Ital. Landesk. II 454,

r&ckgangig machen kOnnte (vgl. Mommsen
Chronol.2 165 Anm.; Staatsr. II 345, 1). Wah-
rend Appius die Biirger ohne Grundbesitz, unter

denen dieFreigelassenen besonders zahlreich waren,

in die Tribus aufgenommen hatte, beschrankte

F. sie auf die vier Tribus, die-nunmehr im Gegen-

satz zu denen der landlichen Grundbesitzer die

stadtischen hieBen (Liv. Val. Max. Auct. de vir.

ill. Ampel. 18, 6; abweichend Plut. Pomp. 13,

h) Bei der raumlichen Trennung der Taten beider 10 5). Diese Anordnung des F. ist m den tolgenden

'J' _i__ j«„ a— f7„« ^««ii tTtmIi^oti toin 7.pi+^Ti riifht immnftr strenp1 beobachtet worden;
Consuln war fur den Zug durch Umbrien kein

Kaum; urn aber diese tFberlieferung nicht unbe-

nutzt zu lassen, erfand der Livianische Gewahrs-

mann einen Abfall der Umbrer und eine Expe-

dition des F. gegen sie, wovon dieser, alimae

sortis victor belli , in suam provinciam exer-

citum reduxit. Dieser Teil des Kriegsberichts

ist am breitesten ausgefuhrt, entbebrt aber jeder

Glaubwurdigkeit. Vgl. Binnebossel a. O. 84

-88.
447 = 307 unter dem Consulat des Ap. Clau-

dius Caecus und des L. Volumnius soil dem F.

nach Liv. IX 42, If. trotz des Widerstandes des

Appius das consularische Imperium prorogiert

worden sein; nach der weiteren Erzahlung 42,

6—43, 1 besiegte er die Samniten und ihre Ver-

biindeten bei Allifae und zwang sie zur Kapitu-

lation ; die Samniten lieB er unter dem Joch ab-

ziehen, von ihren Bundesgenossen 7000 in die

Zeiten nicht imrner streng beobachtet worden;

sie wurde deshalb kurz vor dem Hannibalischen

Kriege und nochmals zur Zeit des Krieges mit

Perseus von spateren Censoren erneuert und ver-

scharft (Liv. ep. XX. XLV 15, Iff.; vgl. Momm-
sen Staatsr. Ill 435—438, auch II 403f.); das

ist aber nicht ein geniigender Beweisgrund, um
die ganze tjberlieferung von der Reform des F.

mit Niese (GrundriB der r6m. Gesch.3) erst als

20 ,sehr zweifelhaft' (S. 74, 4) , dann als ,jedenfalls

unbeglaubigt' (S. 131, 1) hinzustellen. Livius

(daraus Val Max. und Ampel.) und Plut. a. 0.

erzahlen, daB dem F. dieses Verhalten in seiner

Censur, durch das er die Gegensatze versohnte,

den Ehrenbeinamen Masimus verschafft habe ; daB

er diesen von alien Fabiern zuerst gefubit habe,

geben auch Auct, de vir. ill. 32, 1 und Plut. Fab.

1, 3. 24, 5 an. Wenn Polyb. Ill 87, 6 von dem
Cunctator Nr. 116 sagt: hi yovv mexaXovvio xai

Sklaverei verkaufen und die Hemiker, die dar-30#a#' ^a? of xavrr}? ttjq oimag Ma§t^ot, tovxo d

unter gewesen waren, nach Bom senden. Von
alien diesen Dingen weifi Diodor nichts; daB ein

Consul in Rom gelassen und ein Proconsul an

seiner Stelle mit der Kriegfuhrung beauftragt

wird, ist an sich in dieser Zeit unwahrscbeinlich

;

die Einzelheiten des Kriegsberichts kehren in

anderen Jahren ganz ahnlich wieder; demnach

ist das Ganze zu verwerfen. Vgl Binnebossel
a . o. 88—91. Pais a. 0. 412. 535, 3.

iozi ftsyiorot, dca tcl$ exsivov zdvdQog emxvxiag

nal passes, so ist daraus noch weniger ein ent-

scheidendes Argument gegen die Glaubwiirdigkeit

der censorischen MaBregel des F. zu entnehmen

(mit Pais a. 0. 551). Denn Polybios sagt nicht,

daB der Cunctator zuerst Maximus genannt wor-

den sei; vrenn er es auch sagte, so brauchte es

noch nicht riehtig zu sein; bei Eullianus aber

kann dieser Zug der tjberlieferung preisgegeben

Im J. 448 - 306 ist, zum zweitenmale in diesem 40 werden, ohne daB deshalb ihr Kern falsch ware,------—-- - - ^je Heaktion gegen die Censur des Appius. Es

gilt hier, die rechte Mitte zn finden zwischen

Niebuhr (Kom. Gesch. Ill 374—409) und den

neuesten Bearbeitern der romischen Geschichte,

von denen im vorliegenden Falle die gerade ent-

gegengesetzte Ansicht aufgestellt wird wie von

jenem Begrunder der historischen Kritik. Von F.

als Censor wurde ferner die Einrichtung getroffen,

daB die Ritterschaft alljahrlich am 15. Juli in

Kriege, die latinische Kolonie Sora zu den Sam-

niten abge fallen und im Jahre darauf von den

Romem zuriickgewonnen worden. Auf diesen Ver-

lust Soras bezieht sich vielleicht die Notiz bei

Val. Max. VIII 1 abs. 9, daB die Verurteilung des

A. Atilius Calatinus wegen des Verrats von Sora

verhindert worden sei durch den Eindruck, den

die Erklarung seines Schwiegervaters Q. Maximus
auf das Volk machte : wenn er von der Schuld

des Schwiegersohns uberzeugt gewesen ware, hatte 50 feierlicher Parade aufzog, die sog. Transvectio

er selbst die Verwandtschaft mit ihm aufgelost.

Wie Klebs o. Bd. II S. 2079 Nr. 35 riehtig aus-

fiihrt, ist die Beziehung dieser Anekdote auf den

Samniterkrieg und auf Q. Fabius Maximus Rul-

lianus weit wahrseheinlicher als die auf den Han-
nibalischen Krieg und auf Q. Fabius Maximus
Cunctator; mit Alter und Ansehen des Rullianus

aber vertragt sie sich besser, wenn sie nach seinem

dritten Consulat angesetzt wird, als schon nach

seinem ersten.

450 = 304 F. Censor mit P. Decius Mus (Fasti

Cap. Liv. LX 46, 14f. X 22, 3. 24, 1, daraus

Val. Max. n 2, 9. Auct. de vir. ill. 32, 2f.).

Nach der Uberlieferung ist das vorhergehende

Lustrum um ein Jahr verkfirzt worden, darnit

F. mogliehst rasch die Censur ubernehmen und
die demokratischen Neuerungen seines vorletzten

Vorgangers Ap. Claudius (o. Bd. IH S. 2682f.)

cquitum (Liv. Val. Max. Auct. d. vir. ill., vgl.

Mommsen Staatsr. Ill 493); wie Helbig(Herm.

XL 113f.) neuerdings gezeigt hat, ist diese An-

gabe mit der ihr entgegenstehenden bei Dionys.

VI 13, 4 sehr wohl dahin zu vereinigen, daB F.

dem schon langst bestehenden sakralen Akt einen

vorwiegend militarischen Charakter gegeben hat.

Beim J. 452 = 302 verzeichnet Livius als

Dictator M. Valerius Maximus Corvus und als

60 dessen Magister equitum M. Aemilius Paullus

;

er polemisiert gegen die Angaben einiger Quellen,

daB viehnehr Q. Fabius Magister equitum ge-

wesen sei; der Irrtum sei wohl aus dem Bei-

namen Maximus entstanden, und gat nicht passe

auf F. die Erzahlung von einer Niederlage des

Reiterfuhrers in Abwesenheit des Dictators (X

3, 4. 8). Die Fasti Cap. haben dem Dictator

Valerius das folgende J. 453 = 301 als Dicta-
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torenjahr zugewiesen mid die beiden abweichenden
ftberlieferungen fiber den Magister equitum so
vereinigt, daB F. abgedankt habe und durch Aemi-
lius ersetzt worden sei (vgl. auoh Chronogr. Mom m-
sen OIL I 2 p. 33. Fruin Jabrb. f. PhiloL CXLIX
108). Alle diese Angaben sind vollig wertlos.

Beim J. 455 = 299 zitiert Livius die Anna-
listen Licinius Macer nnd Tubero ftir folgende
Nachrichten : F. sei einstimmig zum Consul ge-

sagen (Val. Mai, IV 1, 3. Plut. Coriol. 1). Zum
sechatenmale endlich berichtet Val. Mas. IV 1,

5, wohl aus Livius, beim J. 462 = 292 : Fabius
Mawimus, cum a se quinquies et a patre, avo,

proavo maioribusque suis saepenumero consu-
latum gestum animadverteret , eomitiis, quibus
filius eius summo consensu consul creabatur,
quam potuit constanter cum populo egit

}
ui aii-

quando vaeationem huius honoris Fabiae genii
wahlt worden, habe aber die Wahl abgelehnt, 10 daret, non quod virtutibus filii diffideret — erat
weil er in diesem Amte besser in Kriegszeiten enim Uluster, — sed nc maximum imperium
am Platze ware

; darauf sei cr mit L, Papirius in una familia continuaretur (vgl. Polyaen. VIII
Cursor zum Acdilen gewahlt worden und babe 15, wohl auf dieselbe Anekdote zu beziehen). Die
als solcher bei einer Hungersnot eine segensreiche echte Uberlieferung versagte am meisten fur die
Wirksamkeit entfaltetJX 9, lOf. 11, 9). Livius inneren Verhaltnisse und far die friedlichen Jahre •

selbst bekampft diese Tradition, indem er ihr das
Zeugnis Pisos entgegenstellt, es seien in jenem
Jabre Cn. Domitius Calvinus und Sp. Carvilius
Maximus curulische Aedilen gewesen, und indem

die wiederholte Verwendung solcher Ztige zu ihrer
Ausschmtickung zeugt von der Geistesarraut der
spateren Annalistik.

457 = 297 P. Consul IV mit P. Deems Mus
er wieder die Vermutung aufstellt, das Cognomen 20 (Liv. X 14, 1. Cassiod. Chronogr. Idat. Chron.
Maximus sei an der Verwirrung schuld. Nun Pasch., die bei' '

' ' " - -
-

wird allerdings die Pisonische Angabe dadurch
als falsch erwiesen, daB die curulischen Aedilen
im J. 455 = 299 als einem nach Varronischer
Zahlung ungeraden Patrizier gewesen sein miissen
(vgl. Mom m sen R. Forsch. I 102; Staatsr. II

482) ; aber wenn nicbt ihre von den jiingeren

Annalisten gegebenen Namen iiberhaupt unglaub-
wiirdig sind, so ist es sehr wahrscheinlich , dafi

beiden letzteren zum folgenden Jahr).

Von dem Livianischen Kriegsbericht X 14, 1 —
15, 6 ist das urafangreiche Mittelstuck, die Schil-

derung einer grofien von F. geschlagenen und
zuletzt auch gewonnenen Schlacht, als erfunden
auszuscheiden ; von Livius hangt ab Frontin. strat.

II 4, 2 und vielleicht von einer noch ausge-

schmuckteren Darstellung IV 1, 35 : Fabius Rullus
consul ex duabus legiontbus, quae loco cesserant,

der Aedil Q. Fabius nicht Ruilianus, sondem ein 30 sorte ductos in conspeetu miliium securi per-
jiingerer Mann, etwa sein SohnNr. 112 war. Denn " " ' " , ~,, ~ . , .

.
. .

vollig erfunden ist die Geschichte von der Wahl
des F. zum Consul und von seiner Ablehnung,
die in den folgenden Jahren immer wiederkehrt.
Nach Liv. X 13, 5—13 soil F. zuniichst fur 457
= 297 wiederum, ohne sich beworben zu haben,
als der geeignetste Kandidat erschienen sein, soil

die Wahl erst unter Berufung auf sein Alter, dann
im Hinblick auf das Gesetz, das eine Wieder-

cussiL Der Anfang und SchluB des Livianischen

Berichtes wird dagegen einen echten Kern ent-

lialten. Die beiden Consuln zogen verheerend
durch Samnium und Apulien, und F. nahm eine

Stadt Cimetra ein, die ebenso unbekannt ist wie
die im Jahr vorher von seinem Amtsvorganger
L, Cornelius Scipio Barbatus genommene Cisauna.

458 — 296. Wie elf Jahre zuvor, folgten den
Consuln F. und Decius im Amte Ap. Claudius

wahl binnen zehn Jahren verbot, abgelehnt haben, 40 und L. Volumnius, und jetzt wurde wirklich alien
soil dennoch einstimmig gewahlt worden sein und
nun die Bedingung gcstellt haben, dafi P. De-
cius Mus mit ihm gewahlt wurde. Diese Erzah-
lung wird von Liv. X 22, 1—9 beim J. 459 =
295 fast imverandert wiederholt. Ftir die Empfeh-
lung des Mannes aus dem andern Stande, mit
dem der zuerst gewiihlte schon fruhere Amter
eintrachtig gefiihrt habe und auch dieses so fiihren

wolle, ist das historische Vorbild die Wahl Catos

vier Mannern gleichzeitig ein militarisches Im-
perium iibertragen, den beiden abgehenden Con-
suln auf sechs Monate (Liv. X 16, 1), d. h. fur

die Maximaldauer der Amtszeit eines Dictators.

Wie sich aber die kriegerischen Operationen und
Erfolge dieses Jahres auf die vier verschiedenen

Feldherren verteilen, dariiber gaben die altcsten

Annalen uberhaupt keine Auskunft ; infolgedessen

liefi von den jiingeren Annalisten ein jeder seiner
zum Censor (Liv. XXXIX 41, 3f. Plut. Cato 16).-50 Phantasie freien Lauf in solchem Mafic, das Liv.
Eine Variante der Anekdote gibt Liv. X 15, 7 X 17, llf. das Vorhandensein von vier verschie-
—11 beim J. 45S = 296 : Hier lehnt F. nicht denen und miteinander unvereinbaren Kriegs-
nur seine bercits erfolgte Wiederwahl ab, sondern - •- -

- -
-- —

verhindert dadurch auch gegen den Willen seines
Mitbewerbers Ap. Claudius, dafi unter Verletzung
der Verfassung zwci patricische Consuln gewahlt
werden. Damit erscheint er als Gegenstuck seines
Vaters Xr. 44, der wiederholt diesen Bruch der
Verfassung durchgesetzt hatte. Zum fiinftenmale

berichten konstatieren muBte (vgl. o. Bd. IV
S. 22821). Es ist daher kaum anzunehmen, da6
der Anteil des F. an den Ereignissen wesentlich

grdfier war als der des Decius und der beiden
Consuln.

459 = 295. Die Geschichte dieses Jahres,

in welchem F. Consul V und Decius Consul IV
wird von ihm dasselbe erzahlt beim Auct. de vir. 60 war (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
ill. 32,2: Iterum censor fieri noluti, diceiis non Liv. X 22, 9. 24. 1. 32, 1.

esse ex usu rei publieae eosdem eensores sae-
jnu-s fieri; dies ist auf ihn- iibertragen von seinem
Zeitgenossen dem Plebeier C. Martins Eutilus
Censorinus, der allein wirklich zweimal Censor
gewesen ist, aber selbst bei seiner zweiten Wahl
dem Volke Vorwflrfe machte und es bewog, far
die Zukunft Almlichee durch ein Gresetz zu nnter-

XXIV 9, 8. VelL
I 14, 6. Frontin. strat I 8, 3. Anct. de vir. ill.

27, 3. Oros. Ill 21, 1. Cassiod. Zonar. VIH 1),

ist grofitenteils schon o. Bd. IV S. 22831 be-

handelt worden. tfber den leichten Widerspruch
bei Living, da6 F. erst vox dem znr Wahl ver-

sammelten Volke eine Eede hilt (X 22, 2), dann
aber abwesend gewahlt wird (ebd. 9), kann man
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hinwegsehen. Den schwereren Widerspruch zwi-
schen der Angabe, F. selbst habe sich den De-
cius als Kollegen erbeten (22, 2ff. s. o.), und der
Erzahlung von dem Streit, der gleich nach dem
Amtsantritt zwischen beiden ausbrach, hat Li-

vius selbst empfunden und zu erklaren versucht

24, 2 : ordinum magis quam ipsorum inter se

eertamen intervemsse rear. Der Streit soil des

wegen ausgebrochen sein, weil F. extra sortem
Etrurien als Provinz erhielt ; die ausfiihrliche Er-

zahlung 24, 1—26, 4 ist aus mehreren Berichten
zusammengesetzt, die voneinander abwichen (25,

12. 26, 6) und yon denen der eine den Decius,

ein zweiter den Ap. Claudius {so auch Auct.
de vir. ill. 34, 5, vgl. o. Bd. Ill S. 2684, 35ff.)

als Gegner des F. in den Vordergrund stellte.

Den altcsten Bericht hat Livius, wie gewOhnlich,
nur am Schlufi als Variante hinzugefugt (26, 5
-7, vgl. Zonar. VIII 1; o. Bd. IV S. 2283):
Beide Consuln brachen zusammen nach Etrurien
auf Obgleich Livius behauptet: constare res
inciplt ex eo tempore, quo profecti ambo con-
sules ad bellum sunt, verzeichnet er gleich wieder
im crsten Teile seines Kriegsberichts 26, 7—13
verschiedene Varianten seiner Quellen ; doch keine
von diesen wagte die von Polyb. II 19, 5 be-
richtete Tatsache zu verschleiern, dafi die EOmer
lv xfj KafisQuojv yjhoq {ad Clusium quod Ca-
ntors olim appellabant Liv. 25, 11, vgl. Hulsen
o. Bd, III S. 1425. Bd. IV S. 115. Nissen Ital.

Landesk. II 323, 5; dagegen Pais a. O. 532)
von den Kelten und ihren Verbiindeten eine furcht-
bare Niederlage crlitten. Es wird richtig sein,
daB dies vor dem Eintreifen der Consuln ge-
schehen war, obgleich nur wenige Tage (so Polyb
II 19, 6; die Buchzahl o. Bd. IV S. 2283, 47
zu verbessern) diese Schlacht von der entschei-
denden bei Sentinum trennten. Tiber den ge-
waltigen Sieg, den F. hier tiber die verbiindeten
Samniten, Etrusker und Kelten erfocht und nicht
zuletzt der heldenmutigen Aufopferung seines
Kollegen verdankte (vgl. tiber die Form der De-
votion jetzt Deubner Archiv f. Religions wissen-
schaft VIII Beiheft 66ff.), hat bereits Duris bei
Diod. XXI 6, If. mit tbertreibungen berichtet
(vgl. Bd. IV a. 0.) ;

ganz kurz gibt Polyb. a. 0.
die Tatsache an: desto ausfiihrlicher und ausge-
schmtickter ist die Erzahlung bei Liv. X 27, 1

—29, 20, der am SchluB 30, 4—7 gegen die
allzu starken Ubertreibungen einiger Quellen
Widerspruch erhebt ; Zonar. VIII 1 und die kiir-
zeren Angaben bei Frontin. strat. I 8, 3. II 1,
S. Oros. LTI 21, 1. 4f. Auct. de vir. ill. 27, 3.
5. Ampel. 18, 6 lehren nichts Neues. Da die
Einzelheiten der Schlachtbeschreibung mit Aus-
nahme des Todes der beiden Feldherren, des R<5-
mers Decius und des Samniten Gellius Egnatius
(Bd. V S. 19941), auf keiner zuverlassigen Uber-
ueferung zu beruhen scheinen, kann auf ihre
Wiedergabe und Kritik verzichtet werden ; beides
liest man noch jetzt bei Niebuhr K. Gesch. Ill
436^54 besser als bei Pais a. 0. 430—433.
533—539. Den Triumph des F. uber die Sam-
niten, Etrusker nnd Kelten verzeichnen uberein-
stimmend Acta triumph, nnd Liv. X 30, 8. Statt
der Samniten nennt Auct de vir. ill 32, 1 die
Umbrer mid Marser (Aber deren Beriehungeu zn
F. vgL oben beim J. 446). In der Schlacht bei

Sentinum hatte F. dem Iupiter Victor einen Tern-
pel gelobt (Liv. X 29, 14, vgl. 18. Wis sow a
Religion nnd Kultus der ROmer 108); die Wei-
hung mufi, weil in der ersten Dekade des Li-
vius nicht mehr erwahnt, nach 461 = 293 fallen.

Der von Liv. X 31, 3f. nach dem Triumphe des
F r erzahlte Sieg tiber die Perusiner ist eine Du-
blette des 30, If. vorher und von Cn. Fulvius
berichteten.

10 462 = 292 unter dem Consulate seines Sohnes
Q. Fabius Gurges Nr. 112 tritt F. nicht nur bei
dessen Wahl (s. o.), sondern auch weiterhin durch-
aus in den Vordergrund. Nach Livius (ep. XL
Oros. Ill 22, 6—10; kiirzer Val. Max. V 7, 1.

Eutrop. II 9, 3. Plut. Fab. 24, 5. Suid. II 1401f.
Bernh.) wurde der Sohn des F. gegen die Sam-
niten gesandt und kiimpfte unglucklich ; infolge-

dessen sei im Senat seine Entl'ernung vom Kom-
mando verhandelt worden; da habe der Vater

20 fur ihn gebeten und sich erboten, ihn als Legafc
zu begleiten; von ihm mit Rat und Tat unter-
stiitzt, habe nun der Sohn einen grofien Sieg
crrungen. Orosius fugt hinzu, daB der greise
Held personlich den Sohn aus schwerster Gefahr
errettet habe; Eutropius spricht von der Ein-
nahme mehrerer Stadte nach dem Siege. Der
Bericht Dios, im Anfange nur bei Zonar. VIII 1

erhalten, weist hier die Abweichung auf, dafi F.
von vornherein dem Sohne als Legat beigegeben

30 ist, daB aber der Sohn fruher zum Kriege auf-

bricht und, urn allein den Ruhm zu ernten, ohne
den Vater ein Treffen liefert; weiterhin weicht
er (Dio frg. 33, 30f. Zonar. a. 0.) darin ab. dafi

das Volk den Sohn zur Verantwortung ziehen
will und dafi es nach dem Siege ihm das Im-
perium und dem Vater die Legatenstelle auf das
folgende Jahr von neuem ubertragt, womit auch
Dionys. XVII 4 insofcrn Ubereinstimmt, als er
die Prolongation des Imperiums fur den Sohn

40kennt. Die Einzelheiten der Livianischen Er-
zahlung sind offienbar Einzelheiten aus der Ge-
schichte des altcren Scipio Africanus nachge-
bildet, und zwar solchen, die schon dort stark
ausgeschmuckt waren. Als einem unfahigen Con-
sul aus seiner Familie, namlich seinem Bruder,
der Oberbefchl in einem Kriege entzogen werden
soil, wendet er von der Familie diese Schande
ab, indem er sich erbietet, jenem mit seiner Kriegs-
erfahrung als Legat zur Seite zu stehen (o. Bd. IV

SOS. 1472, 44ff.): als ein anderer Consul, mit dem
er durch die engsten Bande verknupft ist, nam-
lich sein Vater, von Feinden uniringt und aufs

auBerste bedrangt ist, spornt er sein RoB mitten
in den dichtesten Haufen hinein und errettet den
Gefahrdeten (ebd. S. 1463, loft. vgl. wie noch
bei Oros. 8 der Wortlaut an Polyb. X 3, 5f. er-

innert). ^Gegenstiicke zu diesen Anekdoten liegen

in der Uberlieferung iiber F. und seinen Sohn
zur weiteren Aussehmuckung bot sich dann

60 das, was von Fabius Cunctator iiberliefert wurde,
der gleichfalls unter dem Consulat seines Sohnes
als Legat gedient haben soil, und was an paradig-
matischen Erzahlungen uber die Ehrenrechte der
Magistrate im Umlauf war. Die Vorschrift, daB
vor einem Magistrat der Burger, wenn er sitzt,

aufzustehen, wenn er reitet, abzusteigen hat, wird
durch eine Anekdote von dem Conctator nnd seinem
Sohne belegt, die selbst Dmgestaltungen erfahren
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hat (vgl. Nr. 116); auf Rullianus ftbertragen er-

scheint sie bei Val. Max. II 2, 4b (mit der in

altertumlich alliterierende Form gekleideten Mo-
ral: ptibliea institute, privata pietate potiora).

Die weitere Vorschrift, daB zwischen den Magi-
strat und den ihm Raum schaifenden lietor pro-

ximus niemand treten darf, belegt Val. Max, II

2, 4 a mit einer Anekdote uber Rullianus und
seinen Sohn. Endlich die Sitte, daB der auf dem

Adoption ein Bruder des Q. Pabius Maximus Aemi-

lianus Nr. 109 (Iber. 67); demnach war er leib-

licher Sohn des Cn. Servilius Caepio, Consuls von
585 = 169, und adoptiert durch Q. Fabius Ma-
ximus Nr. 105, der seinen beiden AdoptivsOhnen
dasselbe Praenomen verliehen haben mufite. Viel-

leicht ist F. der Senator Q. Fabius Maximus,
der im J. 604 = 150 einen noch geheim zu hal-

tenden SenatsbeschluB aus Unbedachtsamkeit

Wagen thronende Triumpbator von seinen er- 10 einem noch nicht in den Senat aufgenommenen
wachsenen Sohrien zu Eo6 begleitet wurde, wo-

fiir L. Aemilius Paullus das klassische Beispiel

bot (vgl. Nr. 109), konnte man unter Umkehrung
des Verhaltnisses beidcr nicht von dem Cunctator

ableiten, weil dessen Sohn nicht zum Triumph
gelangt ist; daher muBte dieser Zug dem Rul-

lianus zugewiesen werden (Val. Max. V 7, 1. Plut.

Fab. 24. 5). Alle Einzelheiten der Tradition liber

diesen F. und seine Stellung zu seinem Sohne

Quaestorier mitteilte und sich dadurch einen

scharfen Tadel der Consuln zuzog (Val. Max. II

2, 1).
' Er wurde Consul im J. 612 ~ 142 mit

L. Caecilius Metellus Calvus (Fasti Cap. Chro-

nogr. Idat. Cliron. Pascb. Cic. ad Att. XII 5, 3.

Oros. V 4, 8. Obsequ. 22. Cassiod.) und kampfte

in Spanien gegen Viriathus. Die Chronologie

dieser Kampfe hat durch die in Oxyrhynchos ge-

fundene Liviusepitome neues Licbt erhalten (vgl.

erweisen sich demnach als unhaltbar, und mit 20 Kornemann Beitr. zur alten Gesch. Zweites

dem Beiwerk fallt hier wohl auch der Kern der

Erdichtung, die an sich wenig wahrscheinliche

Behauptung, daB F. nach seinem eigenen fiinften

Consulat unter dem seines Sohnes als Legat ge-

dient habe. Erlebt und iiberlebt hat er dieses

gewifi; da er Princeps senatus war (Plin. n. h.

VII 133), da diese Wurde in der Regel dem alte-

sten patrizischen Censorier zukam (vgl. Miinzer
Rh. Mus. LXI 21f.) und da Ap. Claudius Caecus,

Beiheft 96ff. Miinzer ebd. V 1371). Nach ihr

fuhrte den Krieg gegen Viriathus im J. 612 =
142 der andere Consul Metellus, und zwar un-

glucklich (ep. LIII a, Oxyrh. Pap. IV 100 Z. 167),

erst im J. 613 = 141, also als Proconsul, F. mit

Erfolg (ebd. Z. 171f.) und weiter im J. 614 =
140, jedoch ungliicklich (ep. LIVa, ebd. 101

Z. 1851). Dafi L. Metellus in Spanien focht, war
bisher nicht bekannt ; uber F. berichtet iiberein-

der vor F. Censor gewesen war, noch 474 ~ 280 30 stimmend Liv. ep. LIII, daB er als Proconsul,
T.i. /. r>j ttt a naoA£\ ... js„j „„ a]so nicht vor 613 _ i4i^ glticklich kampfte,

und ep. LIV, daB er wieder als Proconsul, doch

offenbar nicht in demselben Jahre, einen schimpf-

lichen Frieden schloB. Dagegen erweist sich jetzt

als ungenau die Darstellung des Oros. V 4, 12,

wonach er den Krieg als Consul fuhrte. Die neue

Quelle liiBt auch die Mangel des ausfuhrlichsten

Beriebtes uber den Krieg gegen Viriathus, des

Berichtes Appians, an manchen Stellen noch klarer

am Leben war (o. Bd. Ill S. 26841), wiirde man
schlieBen, dafi F. noch uber diesen Zeitpunkt

hinaus gelebt habe, wenn nicht gerade bei Appius

eine Durchbrechung jener Regel zu Gunsten des

F. leicht moglich ware. Von dem Tode des F.

sagt Auct. de vir. ill. 32, 4 : mortuo huie tan-

tum aeris populi liberalitate eongestum est, ut

inde filius viscerationem et epttlas publiee daret
;

die Angabe uber die Teilnahme des Volkes ist

der "Uberlieferung uber Fabius Cunctator Nr. 116 40 erkennen als zuvor. Appian hat versucht, den
i -i.-".! .1.. ..*!... 3 ... t ._..n 1 t.„„..j.. ^ ff aT1<jers zu disponieren als seine Vorlagen

(vgl. Beitr. z. alt. Geschichte V 138 ; ohne Kennt-

nis davon und abweichend jetzt Schulten Abb.

d. Getting. Gesellsch. N. F. VIII 4, 96) und hat

dabei Fehler begangen; er hat ferner sich Irr-

tumer zu Schulden kommen lassen, weil in diesen

Jahren mehrere Briiderpaare unter den spanischen

Statthaltern waren, namlich Q. und L. Metellus,

Fabius Aemilianus und Fabius Servilianus , der-

nachgebildet; die uber den Leichenschmaus konnte

geschichtlich sein.

DaB in der romischen Uberlieferung die Ge-

stalt des Rullianus mit manchen Zugen des schon

von Liv. XXX 26, 8 mit ihm verglichenen Cunc-

tators ausgestattet Avurde, ist richtig (Pais a. O.

5701); daB auch Alexanders Bild auf sie einge-

wirkt habe (ebd. 697), lafit sich nicht so bestimmt

behaupten. In Zusammenstellungen der Helden

der Samniterkriege mit Alexander wie in der be- 50 selbe Fabius Servilianus und Q. Servilius Caepio

;

riihmten bei Liv. IX 17, 71 tritt F. nicht starker

hervor als andere, und popularer als er ist der

Plebeier Decius stets gewesen. Der Anteil des

Fabius Pictor an der Ausschmuckung seiner Taten

(vgl. Mo rums en R. Forsch. II 2831) hat sich

als nicht sehr groB erwiesen ; das meiste in seiner

Geschichte ist vielmehr von der jungeren Anna-
listik nach bekannten Rezepten zurechtgemacht.

Doch wenn auch Dichts sicher feststande als die

endlich ist die Textuberlieferung sehr schlecht,

besonders in den folgenden Fallen. Nachdem Iber.

65 die Taten des Fabius Aemilianus erziihlt wor-

den sind, folgt 66 der Bericht tibcr den ungluck-

lichen Feldzug eines Kotvuvg, der sonst nicht

bekannt ist, dann 67—70 Anfang der iiber die

Taten des Servilianus, der jedoch nur 67 Ende
und 68 Anfang und Mitte sein richtiges Cog-

nomen erhalt, dagegen 67 Anfang. 69, 70 Anfang

Reihe seiner Amter, so kann der kein geringer 60 den Beinamen Aemilianus; aufierdem stent 68
J -— TT ,J -1 - 11- ^ Ende ein Satz, in dem anscheinend die Beinamen

Aemilianus und Servilianus umgestellt sind und
der ftberbaupt nicht in den Zusammenhang paBt,

der jedoch auch 65 Ende, wohin er gewohnlich

gestellt wird, nicht am Platze ist. £s mussen

Lucken im Text, Umstellungen und Schlimm-

besserungen vorgelommen sein, die sich schwer-

lich entwirren lassen werden. Han kann viel-

Mann gewesen seio, der im Heldenzeitalter Roms
so oft an die Spitze des Staates gestellt wurde.

115) Q. Fabius Maximus Servilianus. 0ber
seine Herkunft ergibt sich aus Appian, wenn man
der allgemein angenommenen Herstellung des

schwer verdorbenen Textes fotet (s. n.), dafi er

durch Oeburt ein Bruder des Q. Servilius Caepio,

Consuls von 614 — 140, war (Iber. 70) und durch
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leicht folgendes als wahrscheinlich annehmen 71, 2). F; trat damit vom politischen Schau-
(niedergeschrieben vor der Verflffentlichung der platz ab und widmete sich vielleicht der Lite-
meistens ubereinstimmenden Ergebnisse Korne- ratur. Als Pontifex und Verfasser einer Schrift
manns a. O.): Nachdem Fabius Aemilianus als uber Sakralwesen in mindestens zwolf Biichern
Consul 609 = 145 und als Proconsul 610 = 144 wird er von Macrob. Sat. I 16, 25 angefuhrt.
Spanien verwaltet hatte, folgte ihm 611 = 143 Daraufhin sind ihm auch einige andere Spuren
der Consul Q. Metellus (o. Bd. Ill S. 1215J. Im schriftstellerischer Tatigkeit zugewiesen worden
J. 612 — 142 wurde es notwendig, zwei getrennte (Peter Hist. Eom. frg. 76). tTber Val. Max. VI
Kriege in Spanien zu ftihren (vgl. App. 66 An- 1, 5 vgl. Nr. 111.

fang mit 76 Anfang), gegen die Keltiberer und 10 116) Q. Fabius Maximus Verrucosus, der sog.

gegen die Lusitaner unter Viriathus
;
jenen behielt Cunctator. Quellen: Von dem Elogium des F.

- Q. Metellus als Proconsul, diesen ubernahm sein ist ein Hemes Stiickchen aus dem Anfang der
Bruder, der Consul L. Metellus, und fuhrte ihn Originalinschrift des Augustusforums und voll-

unglucklich (Liv. ep. LILT a [s. o.], woraus folgt, standig mit Ausnahme der ersten Zeile das Exem-
daB in dem Katvtio$ bei Appian. 66 der Name plar aus Arretium erhalten (Elog. XII und XIII
dieses Mannes [etwa sein Beiname Kcdovos?] CIL 12 p. 193 mit Mo mm sens Kommentar).
stecken muG. Obsequ. 22 ohneNennung desFeld- Eine Biographie des F. hat Plutarch geschrieben
herrn). Ira J. 613 = 141 wurde Q. Metellus von und mit der des Perikles zusammengestellt; sie

dem neuen Consul Q. Pompeius abgelOst, L. Me- enthiilt nur sehr weniges, was nicht in die Ge-
tellus von seinem Amtsgenossen, dem nunmehrigen 20 schichte des Hannibalischen Krieges gehort, und
Proconsul F.

;
der mit frischen Truppen, unter- weist in dieser nahe Beziehungen zu der Liviani-

stutzt durch Zuzug der Numider, nach Spanien schen Darstellung auf, bisweilen aber auch in
abging und dem Viriathus mehrere Gefechte mit Fallen , wo Polybios and Livius auseinander
wechselndem Ausgang lieferte; da der Gegner, gehen, zu der Polybianischen; da ein lateinischer
sehr geschwacht, das Feld raumte, erschien das Autor die Hauptquelle zu sein schcint, wird ge-
Endergebnis dieses Feldzugs als ein giinstiges wOhnlich seit Peter (Quellen Plutarchs in den
(Appian. QCy. Liv. ep. LIII a, Oxyrh. Pap. IV 100 Biogr. der Romer 51—57) Coelius Antipater da-
Z. 1711, vgl. Flor. I 33, 17. Diod. XXXIII 1, fur gehalten (vgl. die Literatur bei Gensel 0.

31 Charax Pergamen. FHG III 643 frg. 36). Bd. IV S. 194, 38ff.
;
Bedenken gegen die direkte

F. drang darauf durch Baeturien in Lusitanien 30 Benutzung des Coelius bei Leo Die griech.-rOm.
selbst ein, unterwarf in beiden Landschaften eine Biographie 161. 174; vgl. noch Sanders Quellen-
Reihe von Stadten, die schwer zu identifizieren kontamination im 21. und 22. Buche des Liv.
sind, und mehrere der gefiirchtetsten Bandenfiihrer [Berl. 18981 521).
(Appian. 67. Liv. ep. LIII. Oros. V 4, 12, vgl. Herkunft. Die Fasti Cap. bezeichnen F. als
auch Q. Fabius Nr. 29) ; den gefangenen Rebellen Q. f. Q. n. , aber iiber die Person seines GroB-
liefi er erbarmungslos die rechte Hand abhauen vaters liegen zwei widersprechende Angaben vor:
(Appian. 68 Ende. Val. Mas. II 7, 11. Frontin. die eine findet sich bei Plutarch in der Einleitung
IV 1, 42. Oros. V 4, 12). Vielleicht fallt ein 1, 3: and 'PovXkov rov fieyimov xai Sia tovto
Teil dieser Unternehmungen schon in das fol- Magfaov naQa *Fai[*aioi$ biovo/iao&srTOs xixaqxoq
gende J. 614 = 140. In diesem sollte der Con- 40 ^ und 24, 5 bei den Parallelanekdoten iiber F.
sul Q. Servilius Caepio nach Spanien als Nach- und seinen -lyoncmnos Fabius Rullianus Nr. 114
folger des F. abgehen , wurde jedoch langere im Verhaltnis zu ihren S6hnen, die andere bei Li-
Zeit in Rom festgehalten (Liv. ep. LIV a, Oxyrh. vius XXX 26, S in dem Nachruf auf F. : vir certe

rufen wurde, ohne sofort einen Nachfolger zu His avus insignis Rullus; sed omnia aequare
erhalten, so war F. eine Zeitlang Statthalter von tmus hostis Hannibal potest. Die Zeitverhalt-
ganz Spanien {Kv'Cvrog 6 x&v 'Pa>ftai(ov TioXsfi- nisse lassen es nicht unmOglich erscheinen. daii
aezog & dfifpoteeais raig 'Tojiaviaig Charax a. O.). 50 F. Enkel des Rullianus und folglich Sohn des
Beim Zusarnmentreffen mit Viriathus selbst ver- Gurges Nr. 112 gewesen sei. Gurges starb 489
hefi

1

ihn aber nun sein bisheriges Gliick; viel- = 265, und F. 551 = 203 exactae aetatis, si
leicht hatte er auch den Wunsch mancher Feld- quidem verum est augurem duos et LX annos
herren, den Krieg vor Eintreffen des Nachfolgers fuisse . quod quidam auetores sunt (Liv. XXX
zu beendigen; jedenfalls kam er in eine Notlage, 26, 7, daraus Val. Max. VIII 13, 3; wohl ohne
aus der ihn nur ein FriedenschluB befreien konnte, Belang die Abweichung uin ein Jahr bei Plin.
durch den er die Unabhangigkeit des Viriathus n. h. VII 156). Man mOchte angesichts dieser
und der Seimgen formheh anerkannte (Appian. Zahlen vermuten, daB nach Angabe der quidam

f 10
L
t̂ ^?- J

LIV"^Liy,
a

'
0x>Th -

PaP- Iv 101 auetores F. das Augurat gerade nach dem Tode
L. 185f. Diod. a. O. Charax a. O.). Der Frie- 60 des Gurges und vielleicht als dessen Nachfolger
densvertrag wurde jedoch ahs Roms unwurdig empfangen hatte, so wie sein eigener Nachfolger
getadelt und nicht gehalten

; nach Appian wurde in dieser Wurde sein Enkel Nr. 104 geworden
er trotz der Gutheifiung durch das Volk von dem ist. Daraus folgt aber, dafi die Livianische An-
Nachfolger des F.

f
seinem Bruder Q. Caepio, im gabe, F. sei der Enkel des Eullianus gewesen,

^mverstandms mit dem Senat verworfen; kurzere von dieser Seite her keine Stfltze erhalt. Gegen
Benchte nennen als Vertreter der ganzen ihn ver- sie spricht ferner Plin. n. h. VTI 133: (in omni
werfenden Partei den Consul des J. 615 = 139 aevo reperitur) una familia Curitmum, in qua
M. Popilhns (Flor. I 33, 17. Anct. de vir. ill tres continua serie oratores exatiterint, una
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Fabiorum, in qua tres eontinui principes sena- sulat erlangt; dies ist wenig wahrscheinlich, da-

tus, M. Fabius Ambustus, FabiusBullianus filius, her der Zweifel des Living an der Richtigkeit

Q. Fabius Gurges nepos. Auch F. war Princeps jener Notiz berechtigt und die Oeburtszeit des F.

senatus (s. u.), so dafi, wenn er der Sohn des unbestimmbar. Seine niederen Amter zahlt das

Gurges gewesen ware, sogar in vier einander fol- Elogium in absteigender Reihenfolge auf; er war
genden Generationen diese Wurde wiedergekehrt demnach je zweimal Tribunus militum und Quae-

ware, und das hatte sich der Gewahrsmann des stor, ferner curalischeT Aedil, woran auch Sen.

Plinius nicht entgehen lassen. Nimmt man hin- ep. 86, 10 (Fabius Mawimus; vgl. die haufigen

zu, dafi sich Plutarch als Biograph fiber die Tor- Anspielungen auf diesen F. bei Seneca) denkt,

fahren seines Helden genauer unterrichtet liaben 10 dagegen nicht Praetor.

mufi , so wird man seinei Angabe den Torzug 521 = 233 Consul I mit M'. Pomponius Matho
vor der des Livius geben. F. war also nicht (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cas-

Enkel, sondern Urcnkel des Rullianus; sein Yater siod. Cic. Cato 10). F. kampfte gllicklich gegen

mufi nm die Zeit des ersten Punischen Kriegs ge- die Lignrer und erwarb dadurch die Ehre des

lebt haben und nicht zu den hsheren Amtern ge- Triumphs (Acta triumph. Elog. Auct. de vir. ill.

langt sein, was beides auf Nr. 30 passen wurde. 43,1. Plut. 2, 1; comp. Per. et Fab. 2, 1; vgl.

Cognomina. Maximus heifit F. ganz allge- Zonar. Till 18); er wcihte den Honostempel, der

mein, z. B. oft bei Cicero. Dafi er den Beinamen 25 Jahre spiiter durch M. Marcellus, der den

zuerst erhalten habe, sagt Polyb. Ill 87, 6 nicht Yirtustempel hinzufugte, neugeweiht wurde (Cic.

geradezu und jedenfalls nicht mit Becht (wertlos 20 nat. deor. II 61, vgl. o. Bd. Ill S. 2753, 29ff.).

Polyaen. Till 14, If. s. u.); nur dafi er ihn gleich- Die Schuld am Aufstand deT Lignrer und an dem

sam von ncuem verdiente, wird von Liv. a. O. der Sarden, den der Kollege des F. unterdruckte,

Terg. Aen. TI 845f. Ovid, fasti II 241 u. a. gern wurde den Karthagern zugeschrieben
j

deshalb

angedeutet; aber Zeugen, die mit der Geschichte schickte F. nach Karthago als Symbol von Krieg

der Fabier vertraut sind (Liv. a. O. Plut. a. 0. und Frieden emeu Speer und einen Heroldstab

u. a.), erklaren bestimmt, dafi er ihn bereits von (nach Tarro bei Gell. nur im Bild auf zwei Tes-

seinem Ahnherrn Rullianus ererbt habe. Als seren); die Punier stellten die Wahl den Gesand-

individuelles Cognomen crscheint Verrueosfsjus ten anheim, und der Friede blieb vorlauflg er-

zuerst bei Cic. Brut. 57. dann in den Fasti Cap. halten. Die Uberemstimmung dieser von Gell.

(daraus Chronogr.l und Acta triumph., bei Fest. SOX 27, 3—5 (nach Tubero? vgl. Ho sins Praef.

p. 352. Sen. de benef. II 7, 1 , vgl. IT 30, 2. p. XLII) und Zonar. a. 0. erzahlten Anekdote

Plin. n. h. XXXIT 40. sowie mit einer Erklarung mit der bekannteren von der spateren Gesandt-

der Bedeutung und verbunden mit einem zweiten, scbaft des F. nach Karthago ist ohne weiteres

sonst nicht bekannten Beinamen ubereinstimmend deutlich.

beim Auct. de vir. ill. 43, 1: ut Verrucosus a 524 =- 230 war F. Censor mit M. Sempronius

verruca in labris, ita Ovictda a dementia tnorum, Tuditanus (Fasti Cap. Elog.),

und bei Plut. 1, 4: j> P avzq> aconanxov phv 526 = 228 Consul II mit Sp. Carvilius Maxi-

xagcbwfwv 6 BsQoijxcooog dys yap axQa/;oQdava mus Ruga (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron.

umoav mdvo) %ov xzilovg kkutetpvxvXav 6 bk Pasch. Cassiod.). Die Angabe des Cic. Cato 11,

*r\~T....„ *i_. / "..:.„. * qj. ,'^Av, Ai A(\ And ur in rlioi^r Sl-pHnnc rlpm Af.ltfircresetzfi des

Etvmoloo-ie von Verrucosus auch noch bei Seren. dafi dieses Gesetz nach dem zuverlassigeren Zeug-

SanuW 1092ff. [BaehrensPLM III 158]: nis des Polybios II 21, 7f. urn einige Jahre Mher

gium und bei Livius kommt der Beina'me Verru- triimmerhafte Lberlieferung.

casus nicht vor. Die Bezeichnung des F. als Zwischen 533 = 221 und 535 = 219 mufi er

Cuncfator beruht auf den beriihmteTi und vicl- 50 Dictator I gewesen sein, da auBer far diese drei

zitierten Terscn des Ennius: Unus homo nobis Jahre die Fasten der ganzen Zeit vollstandig sind.

cunctando restituit rem. non enim rumores pu- Wenn Val. Max. II, 5: occentus sorieis auditus

nebat ante sahttem. ergo postqw tnagisque viri Fabio Maximo dktaturam C. Fiaminio magi-

nunc gloria claret (Enn. ann. XII 370—372 Tah- sterium equitum deponendi causam praebuit (vgl.

Ien2; Anspielung vielleicht scbon bei Polvb. Ill Plin. n. h. Till 223) richtig ist (abweichend Plut.

105. 8; Zitat bei Cic. ad Att. II 19, 2; Cato 10; Marc. 5. 5: Mtvowttov [entstellt aus Ma^ovf)
off. I 84. Liv. XXX 26, [einzigartig]. Terg. d? bixxaroooq I'ttaQyov tL-todei£avzos Fatov $XafU-

Aen. TI 846. Ovid, fasti II 242. Augustus bei nor xxL) und hierher bezogen werden darf, so

Suet Tib. H u. a.): als Beiname wird aber kOnnt* die Dictatur am besten mit Pighius (vgl.

Ginctator, das Liv. XXII 12, 12. XXX 26, 9 ap- 60Mommsen zum Elog.) ins J. 533 = 221 gesetzt

pellativisch verwendet, nicht vor Qnintilian. inst. werden, weil im folgenden C. Flamimus Censor

or. Till 2, 11, vgl. XI 2, 30 und Frontin. strat. wurde.

I 3, 3. Ill 9, 2 gebraucht, weiterhin bei FLor. I Im J. 535 = 219 nnd im Anfang des J. 536

22, 27 (Ampel. 18, 6. 46, 6). Auct. de vir. ill. = 218 in der Torgeschichfce dea zweiten Puni-

14, 6 (ab obtrectotoribus dictus). 43, 1. schen Krieges spielte F. eine nicht nnbedeutende,

F. mnBte nach der oben angefuhrten Angabe aber nicht mehr gan* anfenklftrende Bolle. Bei

uber sein Angorat etwa 80 Jahre alt geworden der Terhandlung dee TOmiachen Senats nach dem
aein. Dann hfttte er erst mit 50 Jahren das Con- Fall Sagunts traten nach einer alten Daretellung
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als Wortfflhrer der Parteien L. Lentulus Candinus damals eingenommenen Stellung zu bekennen, mid
(6. Bd. IT S. 1378) und F. auf, und zwar der weil der einzige gleichzeitige rOmische Gewahrs-
letztere mit dem Antrage, nicht sofort den Krieg mann, Fabius Pictor Nr. 126, solchen Wfinschen
zu erklaren, sondern erst durch Gesandte Rechen- Kechnung trug und eine gewisse Unklarheit nicht

schaft zu fordern. Uns liegt diese Darstellung zerstreute. Betrachtet man die beiden Angaben,
nur verkiirzt bei Sil. Ital. I 676—694 vor und dafi Q. Fabius, d. h. Terrucosus, oder M. Fabius,

namentlich bei Dio frg. 54, 1—9. Zonar. TLTI 22 d. h. Buteo , die Gesandtechaft gefiihrt habe,

(vgl. o. Bd. Ill S. 1718, 18ff.; eine Erinnerung unbefangen, so ist die Entscheidung far die eine

daran auch bei Frontin. strat. I 11,4); die ent- oder die andere nicht leicht: nach Alter und
schiedene Polemik des Polybios III 20, Iff. gegen 10 Stellung waren beide PersOnlichkeiten fiir die

sie hat sie verstummen lassen, aber vielleicht wichtige Mission gleich geeignet; an politischer

nicht zum Torteil der historischen Wahrheit (vgl. Bedeutung iiberragte Terrucosus den Buteo eben-
Hesselbarth Histor.-krit. Untersuch. zur dritten so wie an Ruhm bei der Nachwelt, so dafi er

Dekade des Livius 134— 138. Meltzer Gesch. ihrn ebensowohl vou seinen Zeitgenossen wie von
der Karthager II 451f. 608). Hatte F. jenen spateren falschenden Geschichtschreibern vorge-

Standpunkt in Rom vertreten, so war es das Ge- zogen sein konnte. In dem Bericht iiber die Riick-

gebene, dafi er ihn auch in Karthago zu vertreten reise der Gesandten von Afrika durch Spanien
beauftragt wurde. Nach der gewehnlichen An- und Gallien werden keine Namen mehr genannt
nahme ist er der Fuhrer der Gesandtschaft , die (Liv. XXI 19, G—20, 9: vgl. Dio frg. 55).

das romische Ultimatum dorthin iiberbringt, der 20 Das J. 537 = 217 ist das beruhmteste im
im punischen Rat den Feinden zuruft, er bringe Leben des F. Die wichtigste Quelle dafur ist

ihnen im Bausch seiner Toga den Krieg und den Polybios ; wenn auch seine Darstellung im wesent-
Frieden, auf dafi sie wahlten, und der auf die lichen auf Fabius Pictor beruhen wird, so ver-

Antwort, er solle geben, was er wolle, den Krieg dient sie doch im ganzen voiles Tertrauen; denn
erklart. Ohne dafi auf die verwickelten Fragen wirkliche Berichtigungen liefern die spateren
nach den ganzen diplomatischen Terbandlungen Quellen fast nirgends; viebnehr haben sie, zu-

cingegangen wird, mufi die Frage nach dem An- mal Livius und nach ihrn, was entschuldbar ist,

teil des F. kurz erortert werden. Polybios III der Biograph des F. Plutarch und der Dichter
20, 6. 9. 33, 1. 4. 40, 2 nennt die Namen der rOmi- Silius die Grundziige der Erzahlung mOglichst
schen Gesandten uberhaupt nicht und bezeichnet 30 scharf herausgearbeitet, so dafi dadurch am mei-
den Helden jener beruhmten Szene nur als den sten das Gesamthild geandert worden ist. Zur
altesten von ihnen (III 33, 2: 6 dk nQsoflvxaxog Kritik der t)berlieferung vgl. namentlich Hesse 1-

av%wv). Auch Appian. Iber. 13 gibt keine be- barth a. O. 305—322, auch etwa Soltau Li-
stimmten Namen ; er spricht zuerst von TToeofcig vius Geschichtswerk (Leipzig 1897) 67f. , wo die
in der Mehrzahl, dann von 6 /hev jiQEn^Evrtjg. Ergebnisse der fruheren Arbeiten dieses Gelehrten
Dafi weder das Elogium des F., noch Plutarch kurz zusammengefafit sind. Im folgenden konnen
und Auct, de vir. ill. die Sache erwahnen, ist imraer nur die Haupttatsachen angegeben werden.
nicht ohne Bedeutung. Livius XXI 18, 1—- 14 gibt Dafi F. dem Consul Flaminias geraten habe,
von funf legati maiores natu (im Gegensatz zu dem Karopfe mit Hannibal auszuweichen (Plut.

den 6, 8 genannten) die Tor- und Geschlechts- 40 2, 4), und dafi er, an dessen Feldzug teilnehmend,
namen, und zwar zuerst Q. Fabius, doch ohne seine Truppen aus der Katastrophe am Trasi-
anzudeuten, dafi dieser auch son st ofter vorkomme

;

menus gerettet habe (Sil. Ital. TI 619—622),
bei Flor. I 22, 7 ist dem dux legatwnis der Name sind wertlose und spate Erdichtungen. Die Nac-h-
Fabius vielleicht nur von dem Interpolator bei- richt von jener furchtbaren Niederlage liefi in
gefiigt. Fabius ohne nahere Bestimmung heifit Rom allgemein die Ernennung eines Dictators
der Gesandte auch bei Sil. Ital. II 3-6. 369. 382 notwendig erscheincn und den Blick auf die politi-

—390; der Dichter wirft die frtlhere Gesandt- schen Gegner des so unglucklich geendeten Fla-
schaft an Hannibal und die spatere an die kartha- minius lenken ; so wurde F. zum zweitenmale
gische Regierung zusammen. denkt aber offenbar Dictator. In welcher Weise das geschah , war
an den beriihmtesten Fabier dieser Zeit. Dagegen 50 den Juristen der Augustischen Zeit zweifelhaft

:

nennt Dio, der auch mehrere Gesandte erwahnt, ein Exkurs des Liv! XXII 31, 8—11 fiihrt aus,
den Wortfuhrer 6 &afiioq 6 Magxog (frg. 54, 10; dafi die Annalisten an der Ernennung des F.
umgestellt 6 Mdgy.og 6 <Pafitog Zonar. VIII 22), zum Dictator rei gerund ae causa keinen Anstofi
wobei nur an M. Fabius Buteo Nr. 53 gedacht genomraen hatten, und Coelius — mit ihm Livius
werden kann. Diese Ansicht hat A. Schafer selbst 8, 6 — ihn sogar als den ersten vom Tolke
(Comment. Mommsenianae 7— 10) als die richtige gewahlten Dictator bezeichne; da aber nur ein

hingestellt, und er hat vielfach Zustimmung ge- Consul einen Dictator ernennen konnte und der
funden (so bei Hesselbarth a. 0. und Meltzer tiberlebende Consul Cn. Servilius abwesend war
a. O.; vgl. auch die freilich zierolicb unbedeuten- und es nicht tat, habe der vom Tolke gewiihlte
den Ausfuhrungen von Jung Beitrage zur Charak- 60 Heerfiihrer F. nur pro dictatore sein kSnnen; die

teristik des Liv. [Diss. Marbg. 1903] 37—44). iibliche Bezeichnung als Dictator II sei demnach
Aber man gewinnt doch den Eindruck, dafi die ein Irrtum oder eine Falschung. Ahnliche Be-
Alten selbst nichts ganz Sicherea gewufit haben, denken haben die Fasti Cap. zu dem eigentumlichen
weil nicht allein die rOmische Regierung im all- Ausweg gefuhrt. den F. als diet(alor) inter

-

gemeinen, sondern anch die imSenatvorherrschende regni cans[a] zu bezeichnen; sie haben ferner
konservative Partei und einzelne in ihr hervor- Plutarchs Terschweigen der Wahl 3, 8 und die
ragende PersOnlichkeiten, wie F.,bestimmte Grande verwirrte AuBerung des Lyd. de mag. I 38 p. 40,
haben mochten, sich spater nicht offen zu der 15ff. Wflnsch beeinfluBt. Die ganze unbefangene
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Oberlieferung von Polyb. Ill 87, 6 an (Nep, Hann.
5, 1. Elog. Liv. 9, 7 n. 6. Plin. n. h. XXXIII 45.

Plut. 4, 1. Appian. Hann. 11. Dio frg. 56, 9. Zonar.

VIII 25 a. a.) gibt dem F. einfach den Titel Dic-

tator, und jene staatsrechtlichen Bedenken sind in

der Tat gegenstandslos. Denn die ungewOhnliche

Not forderte ungewohnliche Mafiregeln, und so

ist die Bestellung des F. zum vollberechtigten

Dictator in neuen Formen auf Grund eines aufier-

ordentlichen Volksbeschlusses erfolgt (vgl. Momm-
sen Staatsr. II 147. 150. 161, 1 ; GIL 12 p. 194).

Diese Durchbrechung des geltenden Kechtes blieb

nicht die einzige. Der Magister equitum M. Mi-

nucius Rufus wurde nicht in der iiblichen Weise

von dem Dictator ernannt, wie Plut. 4, 1 be-

llauptet, sondern ihm ebenfalls vom Volke bei-

gegeben (Polyb. 87, 9. Liv. 8, 6). Dadurch war
die Stellung des Eeiterobersten neben F. wohl

von vornherein eine andere als bei fmheren Dic-

taturen (vgl. die Bezeichnung als ovva.Qia>v bei

Polyb. 88, 7. 90, 6) und wurde die starkste Ver-

letzung des Herkommens vorbereitet, die nach

einiger Zeit eintrat, die vollige Gleichstellung

des Minucius mit F. Alle jiingeren Berichte

schweigen daruber, in welcher Form, durch die

Beilegung welches Titels dies gesehah, und ver-

werfen somit die unzweideutige Aussage des Po-

lybios III 103, 4, daB damals zwei Dictatoren

fur denselben Zweck bestellt worden seien, was

niemals vorher vorgekommen war — iibrigens

auch niemals nachher, da die Condictatoren des

folgenden Jahres verschiedene Spezialkompetenzen

hatten (vgl. Nr. 53) — ; die Zuverlassigkeit dieses

Zeugnisses ist 1862 durch den Fund einer alten

Weihinschrift glanzend bestatigt worden (CIL

I 1503 = VI 284 = Dessau 11: Hercolei sacram
M. Minuei C. f. dictator vovit). Nach dem
Antritt seiner Dictatur wurde F. langere Zeit

durch verschiedene Geschafte in Rom festgehalten,

wahrend Hannibal einen grofien Teil der Halb-

insel durchzog. Die Sorge fiir die Befestigung

der Stadt (Liv. 8, 7), fur den Staatsschatz durch

die bedeutsame Reduktion des Miinzfufies (Plin.

n. h. XXXIII 45; vielleicht Ausfuhrung eines

Gesetzes des Flaminius, vgl. Fest. 347, o. Bd. II

S. 1511), fiir das Heer durch umfassende neue

Aushebungen (Polyb. 88, 7f. Liv. 11. Iff. 12, If.

Pint. 4, 3. Appian. 12 nicht ganz ubereinstim-

mend) war wichtiger als der rein forinelle An-

trag an das Volk, den Dictator zur Besteigung

des Pferdes zu ermachtigen (falsch verstanden

von Plut. 4, If., vgl. Mommsen Staatsr. II 159);

die antiken Berichterstatter (kurz Polyb. 88, 7;

ausfiihrlich Liv. 9, 7ff. 10, 10. XXIII 30, 13.

Plut. 4, 4ff.) interessierten besonders die Er-

weckung des religio'sen Sinnes und die Neuerungen
im Kultus, wodurch sich F. in schroffsten Gegen-
satz zu Flaminius stellte. und seine Amtsfiihrung

epochemachend in der romischen Religionsge-

schichte wurde (vgl. Wissowa Religion und
Kultus der RCmer 54f. ; s. auch Nr. 126). Die

Scharfe, mit der er die Machtfulle der Dictatur,

deren man schon entwolint war, wieder zur Gel-

tung brachte (z. B. gegenuber dem Consul Ser-

vilius, Polyb. 88, 8. Liv. 11, 5£ Plut. 4, 3.

Appian. 12), mag bereits dam als den Keim zu

der rasch wachsenden Opposition |jegeu ihn ge-

legt haben. Nachdem er in Apulien (to^k zag

ATxag xalovpevas Polyb. 88, 9, haud proeul

Arpis Liv. 12, 3, vgl. Nissen Ital. Landesk. II

844. 846) in der Nahe des Feindes seine Stel-

lung genommen hatte, begann er den Krieg in

der bekannten Weise zu fiihren, die ibn unter

dem Namen des Zauderers durch alle Zeiten fort-

leben lieB (s. o. die Zeugnisse des Ennius u. a.

;

erinnert sei daran, daft Friedrich d. Gr. seinen

gefahrlichsten Gegner Daun mit Fabius Cunctator

10 zu vergleichen liebte) : F. hielt seine Macht be-

standig gedeckt und schlagbereit in geringer Ent-

fernung vom Feinde, sich selbst nie eine BloBe
gebend und jede Blofie des Feindes bedrohend;

er rechnete darauf, daB Zahl und Kraft des im
Feindeslande kampfenden punischen Heeres von
selbst bestandig zusammenschmelzen miifiten. In

seiner Rechnnng waren gewisse Fehler, die im
Anfange deutlich hervortreten muBten, aber an
dem schliefilichen Gesamtergebnis wenig anderten.

20 Die Folge davon war, daB F. im Anfange von
kurzsichtigeren Leuten aufs heftigste angegriffen,

am Ende aber von alien in etwas ubertriebenem

MaBe gcpriesen wurde. In Apulien lehnte F.

hartnackig jede Herausforderung Hannibals zum
Kampfe ab (Polyb. 89, Iff. Liv. 12, 2ff. Plut.

5, Iff. Appian. 12. Dio frg. 56, lOf. Zonar. VIII

25. Sil. Ital. VII Iff. 90ff.); darauf beschlofi

dieser, durch Samnium bis nach Campanien zu

Ziehen und durch Verheerung der bliihendsten

30 Landschaften Italiens den F. zum Heraustreten

aus seiner unbeweglichen Ruhe zu zwingen; aber

F. folgte dem Gegner zwar, hielt jedoch hart-

nackig an seiner Taktik fest (Polyb. 90, 7ff. Liv.

13, Iff. Plut. App. Dio. Zonar. Sil. Ital. VII 157ff.).

Das war der erste Rechenfehler des F., der die

Erbitterung der Seinen gegen ihn entfachte: in-

dem er nicbts zum Schutze der vom Feinde so

schwer heimgesuchten Gegenden tat, stellte er

ihre mit Rom verbttndeten Bewohner vor die

40 Wahl, entweder ihr Eigentum zu verlieren oder

dessen Sicherheit durch Abfall zum Feinde zu

erkaufen ; fur Rom blieb cin Verlust trotz der

Bundestreue der Italiker. Als dann im Herbst

das beutebeladene punische Heer den Rtickweg

aus Campanien nach Apulien antrat, wollte F.

einen groBen entscheidenden Schlag fiihren, ahn-

lich wie ihn Hannibal gegen Flaminius gefiihrt

hatte. Es war sein zweiter Rechenfehler, daB

der groBe Punier jeder Lage gewachsen war, und

50 daB deshalb der Schlag miBgltickte. Zwar schien

sich der Feind in einer verzweifelten Situation

gefangen zu haben (vgl. iiber die Ortlichkeit jetzt

besonders Nissen a. O. II 687f.), doch verschaffte

er sich einen freien Ausgang durch die beruhmte

Kriegslist, daB er bei Nacht groBe Scharen er-

beuteter Rinder mit Feuerbranden auf den Ho'rnern

gegen die ROmer trieb und die dadurch getauschte

Besatzung des Engpasses von ihrem Posten weg-

lockte (Polvb. 92. lOff. Liv. 15, lift, vgl. 41,

60 9. Plut. 6, 4ff. ; comp. Per. et Fab. % 2. Appian.

14f. ZonaT. VIII 26 Anf. Sil. Ital. VII 272ff.

Nep. Hann. o, If. Frontin. strat. 1 5, 28. Polyaen.

eic. 46, 10 p. 486, 24 Melb , vgl. auch Quintil.

inst. or. n 17, 19. Anct. de vir. ilL 43, 4). Ein

Angriff gegen den feindlichen Nachtrab am fol-

genden Morgen fngte noch Schaden zu der Schande

(Polyb. 94, 6. Liv. 18, 1—4. Pint. 7, 2. Appian.;

falsch Zonaras von einem Erfolge des F.). Darauf
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begnugte sich F, wieder in der alten Weise da-

mit, dem Gegner beobachtend zu folgen und zu-

xusehen, wie er Gerunium an der Grenze Sam-
niums und Apuliens besefczte und zu seinem Stand-

nuartier und Waffenplatz machte (Liv. 18, 5ff.

Appian. 15f. Zonar., vgl. Polyb. 100, 2ff., Tiber

Gerunium Nissen a. O. II 785). Durch reli-

giose Pflichten nach Rom gerufen, ubergab er

den Befehl in seiner Abwesenheit dem Minucius

Iff. Plut. 8, 3ff.; apophth. Fab. 2. Appian. 12.

Dio frg. 56, 18f. 16. Zonar. VIII 26. Sil. Ital.

VII 494ff., vgl. noch Elog. Liv. in Reden XXVIII
40, lOf. XLIV 22, 10. XLV 37, 12. Val. Max.
Ill 8, 2. V 2, 4. Auct. de vir. ill 43, 3. Diod.

XXVI 3, 3); dabei hat die Erzahlmig von Pa-
pirius und Fabius Rullianus Nr. 114 (s. d. beim
J. 429), die nach dem Muster der Minucius-
geschichte gebildet ist, selbst wieder auf deren

mit der Weisung, auch weiterhin jeden offenen 10 Ausschmiickung zuriickgewirkt, z. B. wenn F.

Kampf zu vermeiden (Polyb. 94, Sff. Liv. 18,

8ff. Plut. 8, 1. Appian. 12. Sil. Ital. VII S81ft,

vgl. Zonar.), zumal da Minucius seine Mifibilli-

gung der vorsichtigen Zurtickhaltung nicht ver-

behlt hatte. Die allgemeine Unzufriedenheit war,

wie naturlich, auf den Gipfel gestiegen, als der

gehoffte Hauptschlag miBlungen war (Polyb. 94,

8. Plut. 7, 2); bei Appian wird alles umgestellt,

indern dieses gliickliche Entkommen Hannibals

droht, den Minucius wegen seines Ungehorsams
zur Rechenschaft zu ziehen (Liv. 25, 13. Plut.

9, 1. Sil. Ital. VII 506ff.), und wenn dies an
die imperia Manliana erinnert (Plut. 9, 2). Eine
Schmalerung der Macht des Dictators bestand
iibrigens wohl auch darin, dafi er nicht die Con-
sulwahlen fur das nachste Jahr abhalten durfte,

sondern nur einen Ersatzconsul fiir Flaminius
damals wahlen lieB (Liv. 25, 16, vgl. Polyb. 106,

aus Campanien nach der ganzen Episode von 20 2). Nach der Riickkehr aum Heere iiberlieB F.

F. und Minucius erzahlt wird, doch weil so seine

Darstellung weniger wirksam erscheint, braucht

sie noch nicht auf echterer Uberlieferung zu be-

ruhen. Die MiBstimmung beim Heere durfte sich

nicht so laut iiufiern, wie die in Rom, wo zu ihrer

EiMhung auch Kleinigkeiten beitrugen, die frei-

lich nur von den jungeren Quellen breiter aus-

gefuhrt wurden: Wenn Hannibal bei der allge-

meinen Verheerung des Falernergebietes wirklich

dem Minucius die Entscheidung, wie sie als Kol-
legen bei vollig gleicher Kompetenz ihr Amt
fiihren sollten, und Minucius wahlte Teilung des

Heeres zu gleichen Hiilften in getrennten Lagern
(Polyb. 103, 7f.); es ist charakteristisch fiir die

TJmgestaltung der Tradition bei den Spateren,
daB sie die Rollen vertauschen lassen : Minucius
schliigt regelmaBigen Wechsel im Befehl iiber

das ganze Heer oder Teilung der Truppen vor.

die Acker des F. verschonte, urn den Feldherrn 30 und F. lehnt das erstere ab (Liv. 25, Sff. Plut.
verdachtig zu machen, so konnte diese Wirkung
hochstens bei dem Pobel erzielt werden (Liv. 23,

4. Plut. 7, 4f. Zonar. Sil Ital. VII 260ff. Val.

Max. VII 3 ext. 8. Frontin. strat. I 8, 2); da-

gegeii stieB der Anspruch des Dictators, ohne
Befragung des Senates Vertrage iiber AuslOsung
von Gefangenen abschlieBenundzusolchenZwecken
iiber Staatemittel verfiigen zu dtirfen, auch im
Senat auf so entschiedenen Widerstand, daB er

10, 3. Dio frg. 56, 17. Zonar. VIII 26), natur-
lich in weiser Vorau3sicht der iibeln Folgen, die

es im nachsten Jahre bei Cannae haben sollte.

Der Riickschlag gegen die bisherige Entwick-
lung der Dinge folgt nun rasch : Fabio Maximo
immortahm attulit laudem ereptus ex hostiwm
manibus inimieus (Ps.-Quintil. declam. IX 17

p. 183, 1 Lehnert) war ein sebr dankbares Thema
fur moralisierende und rhetorisierende Historiker.

fiir die eingegangene Verpflichtung mit seinem 40 Selbst gegen Polyb. 104, Iff. lafit sich das Be-
eigenen VermOgen baften muBte (Liv. 23, Sff.

Plut. 7, 5ff.; comp. Per. et Fab. 3, 5. Dio frg.

56, 15. Val. Max. Ill 8, 2. IV 8, 1. Frontin.

strat. I 8, 2. Auct. de vir. ill. 43, 7; vgl. auch
Nr. 104). Was aber den Unwillcn gegen den
Dictator zum Ausbruch brachte, war eine Nach-
richt vom Kriegsschauplatze : der Magister equi-
tum benutzte seine Abwesenheit, um gegen seine

Grundsatze und Befehle zu handeln ; cr lieB sich

denken erheben, daB sein Schlachtbericht dem
vorhergehenden sehr ahnlich ist (s, o.) und keinen

bestimmtcn Ortsnamen nennt; seine Nachfolger
haben Vorsicht und Gro Burnt des F„ Unbesonnen-
heit, Reue und Dankbarkeit des Minucius, seines

Heeres und des ganzen Volkes (dariiber s. u.

S. 1828) mit leuchtenden Farben ausgemalt (vgl.

z. B. Elog. Liv. 28, Iff. Plut, 11, Iff.; apophth.

2; comp. Per. et Fab. 2, 2. 3, 2. Appian. 13.
in einen Kampf ein und errang einen Erfolg. 50 Dio frg. 56, 16ff. Zonar. Nep. Hann. 5, 3. Val.
Dessen Bedeutung ist gewiB sehr stark aufge- Max. V 2, 4. Frontin. strat. LT 5. 22. Auct.
bauscht worden ; ein von der seit Polyb. 101, Iff.

angenommenen Vulgartradition wesentlich abwei-
chender Bericht ist sogar noch bei Liv. 24. llff.

erhalten, und wenn die Ahnlichkeit der beiden
von Minucius gelieferten Treffen das eine von
ihnen verdachtig macht (vgl. Ihne R. G. 112

213, 2), so konnte es wohl das erste nach der
konventionellen Darstellung sein (vgl. o Bd IV
« OOTO£\ l,J„_*-1l -^_„ j_ i. , .

de vir. ill. 43, 3. Sil. Ital. VII 515ff.). Den Kern
der Sache zu bezweifeln liegt kein Grund vor:
Die Teilung der Streitkrafte und der Abfall von
der vorsichtigen Taktik des F. brachte seinen

Kollegen in eine gefahrliche Lage, aus der ihn
nur das rechtzeitige Erseheinen des F. mit der
zweiten Armee rettete; seitdem stand allgemein
der Ruhm des Zauderers fest. Bald darauf er-

S. 2273L). Jedenfalls war man aber der Ansicht 60 reichte die Dictatur des F. ihr Ende; die An-
in Rom, daB der alleinige Oberbefehl des F. zu
nichts Rechtem fuhre, und machte ihm ein Ende
dttTch die Gleichstellung des Minucius (s. o,).

Der einfache, vielleicht auch schon. etwas gefarbte
Bericht fiber die Verhandlungen im Senat und
in der Volksversammlung, die zu diesem Ergebnis
fnhrten (Polyb. 103, Iff.), ist durch erfundene
Eeden aufs reichate ansgestaltet worden (Liv. 25,

gaben iiber die Niederlegung des Kommandos
stimmen im einzelnen ebensowenig uberein, wie
die fiber dessen Antritt, lassen aber teilweise doch
erkennen, daB das Heer bis dahin geteilt ge
blieben ist (Polyb. 106, 1. Liv. 31, 7, vgl. 32,

1. Plut. 14, 1. Appian. 16. Dio frg. 56, 21.

Zonar. VIII 26).

538 = 216. Die spatere Annalistik fuhrte
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F. in der weiteren Geschichte des Hannibalischen

Krieges wiederholt als den vorsichtigen und klugen

Ratgeber ein, vermutlich damit der Wirklichkeit

nahekommend, aber sich auf kerne eclite Uber-

lieferung sttitzend. So soil er die Grundsatze

seiner Kriegfuhrung namentlich dem Consul L.

Aemilius Paullus mit Erfolg eingepragt haben,

der seinem Kollegcn C. Terentius Varro ahnlich

gegeniiberstand, wie F. dem Minucius (Liv. 38,

jahre ermoglicbt hatte (vgl. Liv. XXVII 6, 7},

so stent doch die Continuation des Consulates

bei F. auch in dieser Zeit einzig da. Hit pro-

consularischer Gew&lt war auch Marcellus bereits

ausgestattet ; daher wurde von den beiden Neu-

gewahlten eine lex curiata de imperio fur un-

nOtig erklart (Fest. 352 mit der ETganzung und:

Erlauterung Mommsens E, Forsch. II 407-416;

St.-R. I 613, 3). Der EinfluB des F. auf die

13—39, 22. 40. 1 3. 49, 10. Plut. 14, 4—7. 10 Comitien zeigte sich auch darm, dafi sem Sohn

16, 6. Sil. Itai. VIII 298ff. u. o. Eutrop. Ill

10, If.); so soil er nach der furchtbaren Nieder-

lage bei Cannae durch semen besonnenen Eat

am meisten zur Beruhigung und zur Sicherheit

der Hauptstadt beigetragen (Liv. 55, 4— 8. Plut.

17, 6—18, 5. Zonar. IX 2. Sil. Ital. X 593ff.)

und unwiirdige Beschliisse verhutet baben (Liv.

XXIII 22, 8f.). Er wurde in diesem Jabre Pon-

tifex (Liv. XXIII 21, 7, vgl. XXX 26, 10. Elog.;

Nr. 103 von der curulischen Aedilitat sofort zur

Praetur befordert wurde.

540 — 214. F. war Consul zum viertenmal

(Elog. Fasti fer. Lat. CIL IS p. 57. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Enn. ann. 295 Vahlen2. Cic.

Cato 10. Nep. Cato 1, 2. Liv. XXIV 9, 7. 43,

1. XXVII 6, 8. Cassiod. Zonar. IX 4) und Mar-

cellus zum drittenmal; beide hatten sich von

alien rOmischen Feldberren am meisten gegen

a. u.) und weihte als Duumvir den Tempel der 20 Hannibal bewahrt und wurden deshalb gern zu-

Venus Erucina, den er als Dictator gelobt hatte

(Liv. XXIII 30, ISf. 31, 9).

539 = 215. Wie einzelne seiner Vorfaliren,

so scbeint auch F. seine Wahl zum Consul in

den folgenden Jahren nicht imnier mit ganz

erlaubten Mitteln durchgesetzt zu haben, was

freilich einigermaBen verschleiert wurde, weil es

zu dem konventionellen Bilde nicht pafite. Von

den fur dieses Jahr gewahlten Consuln Ti. Sem-

sammengcsteHt und miteinander verglichen, so

von Cic. rep. I 1. V 10. Liv. XXIV 9, 7—11.

Plut. Fab. 19, 2—7; Marc. 9, 2f., vgl. 21, 3.

24 , 1 ; apopbth. Fab. 3 ; die scharf pointierte

Charakteristik beider, F. sei der Schild Koms
(so auch Flor. I 22, 27) und Marcellus das Schwert

Eoms, entnabm Plut. Fab. 19, 5; Marc. 9, 3 dem
Poseidonios, wahrend er andere Vergleiche dem
Hannibal selbst in den Mund legt (juallov <po-

nronius Gracchus und L. Postumius Albinus war 30 foirat MagxeUov fiayouwov Qafitov w ^*o-

der letztere bereits vor dem Amtsantritt gefalien

;

an seiner Stelle wurde einstimmig M. Claudius

Marcellus gewahlt ; aber die Auguren veranlaBten

die Verwerfung dieser Wahl, und nun wurde F.

Consul (Liv. XXIII 31, 12—14). Bei der Be-

urteilung dieser Vorgange ist nicht nur zu be-

achten, dati nun fiber vierzig weitere Jahre ver-

gingen, bis zwei Plebeier zusammen zum Con-

sulat gelangten, sondern auch, dafi F. selbst dem

fievov apophth. Fab. 3, vgl. Fab. 19, 6; dasselbe

von Scipio und F. Val. Max. Ill 8, 2; tov fisv

<I>a(hov ws Jtaidayooyov (popEio&ai, tov ds M6.Q-

xeXXov o>£ avtaycovtoirjv Marc. 9, 3, vgl. Fab. 5 f

4; apophth. Fab. 1. Diod. XXVI 3, If., wohl

alles aus Poseidonios). F. ordnete gemeinsam

mit seinem Amtsgenossen umiassende Riistungen

an und leitete die Censorenwahlen (Liv. XXIV ll r

Iff.) ; auf die Nachxicht, dafi Hannibal aus Apu-

Collegium der Auguren angehorte (s. o.). Als 40 lien wieder nach Campanien gezogen sei, eilte er zu

Consul III (Elog. Fasti fer. Lat. CIL 12 p. 57

Idat. Chron. Pasch. Liv. XXIII 31, 14, XXXIV
1, 3. 6, 9. Oros. IV 16, 12) hatte F. den Erieg

in Campanien zu ftthren, stand aber einige Zcit

untatig bei Cales, durch ungiinstige Vorzeichen

geschrcckt (Liv. XXIII 32, 1. 14f. 36, 9f.). Darauf

nahm er drei unbedeutende zu Hannibal abge-

fallene Stadte an der samnitischen Grenze ein

(Liv. XXIII 39, 5-8, vgl. Nissen a. O. II 800f.)

seinem dort stebenden Heere (ebd. 12, 5f. 14, 1).

Aber trotz der Entsendung der beiden besten Feld-

herren und einer gewaltigen Streitmacht bTachte

der Feldzug dieses Jahres den EiJmern keinen

bedeutenden Erfolg aulier der Wiedergewinnung

yon Casilinum (ebd. 19, Iff., vgl. o. Bd. Ill S. 2743).

Der Bericht uber die Taten, die F. dann, nach-

dem er sich von seinem Kollegen wieder getrennt

hatte, gegen die abtriinnigen Gemeinden in Sam-
* 1 1 ' „_^.JTn._ J-,rt*^^j-L«-. ttAh*I rtll + rt4'/V ft\w\j\ *Jl\

und verheerte das Gebiet von Capua (Liv. XXIII 50 niura, Apuhen und Lucanien vernchtete (ebd 20,

46, 8—11. 48, If. Frontin. strat. Ill 4, 1. Zonar. - - -- —™ «i««-k-««i- <™\ *° Wi^«.

IX 3); wahrend er demnach seine alte Art der

Kriegfuhrung beibehielt und wenig Bedeutendes

ausrichtete (vgl. noch Elog. Val. Max. Ill 8, 2

Plut, 19, 4), bewahrte er seinen Scharfblick da-

durch, daB'er zuerst die Wichtigkeit von Puteoli

erkannte und diesen Punkt befestigte (Liv. XXIV
10, vgl. XXV 20, 2). Zu den Wahlen kehrte

3—7), ist wenig glaubwurdig (vgl. die Wieder.

holung der Einnahme von Combulteria aus dem
vorhergehenden Jahre, die Menge der Gefangenen

und die Kiirze der Zeit). Wiederum hielt F. die

Wahlen fur das nachste Jahr ab und setzte dies-

mal die Wahl seines Sohnes Nr. 103 zum Consul

durch, wiederum gegen alles Herkommen (ebd.
JO e\

541 = 213. Uber die Anekdote von der tfber-
er nach Eom zuriick. vereitelte die bereits ge- „^ ~„— "Y~ TV ™„ a„ s>~u a
sicherte Wahl des M. Aemilius Regillus und seines 60 gabe des Heeres durcb^F. an semen Sohn^und

eigenen Verwandten T. Otacilius und setzte doich, ihre Umgestaltung vgL Nr. 103 and Nr. 114 beim

dafi neben Marcellus er selbst zum Consul ge- J. 462. Livius, der F. mm Ifeaten seines Sohne*

wahlt wurde (Liv XXIV 7, 11-9, 3). Selbst macht (XXIV 44, 9 ,
lafit An bald darauf im

I dim^paiegyr7schen Bericht des Livius fehlt Kriegsrat die ^cheidende Stiinme haben (ebd.

es nicht an Andeutungen, dafi sein gewaltsames 45, 4-9); wabrscheinhch war aberF. in diesem

Verfahren scharfen Tadel erfuhr (ebd. 9, If. lOf.)

;

Jahre ebenso wie w den folgenden in Rom.

obgleich ein SenatsbescbhiB Kontinnation nnd 543 = 211. Bei Hannibals Znge gegen Eom
Iteration von Magistratoren wahrend dieser Not- soil er im Senat nut ralnger Znversicht gegen

die ubereilte Zuruckrufung des Belagerungsheeres

von Capua gestimmt und somit Hannibals Haupt-

plan vereitelt haben (Liv. XXVI 8, 3—5). An-

geblicb. wurde auch bei den Comitien dieses Jahres

an seine Wahl zum Consul gedacht (ebd. 22, 12);

die ganze Erzahlung, in der diese Angabe stent,

ist verdachtig, weil sie an die aus dem J. 540

= 214 und an ahnliche von Eullianus (Nr. 114

zum J. 455) erhmert (vgl. auch noch unten zum

J. 545).

544 = 210. Auch bei den Comitien dieses

Jahres wiederholten sichBestrebungen und Kampfe,

wie sie im J. 540 = 214 zu Tage getreten waren

;

zwar steht dabei Q. FulviusFlaccusmehrim Vorder-

grunde als F., doch kann auch dessen Personlich-

keit Anstofi gegeben haben ; der Senat erreichtc,

dafi F. neben Fulvius, der die Comitien leitete,

gewahlt wurde (Liv. XXVII 6, 3 11).

545 = 209. Das fiinfte Consulat des F. (Elog.

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cic. leg. agr. II 90;

Brut. 72. Liv. XXVII 6, 11. 7, 7. XXIX 15, 2.

Eutrop. Ill 16, 1. Oros. IV 18, 5. Cassiod. Plut.

49, 7. Zonar. IX 8) begann wieder mit einer

Verletzung des bisher geltenden Staatsrechts zu

seinen Gunsten. Der eine Censor P. Sempronius

Tuditanus machte ihn zum Princeps senatus, wah-

rend der alteste Censorier T. Manlius Torquatus

Anspruch auf die Wurde hatte (Liv. XXVII 11,

9—12 vgl. Elog. Momm sen Staatsr. Ill 970;

der angeblich freiwillige Rflcktritt desselben Man-
lius bei den Consulwahlen fur 544 =210 dadurch

auch in eigentiimliches Licht gesetzt). Die Auf-

gabe des F. war die Wiedergewinnung der wich-

tigsten italischen Stadt, die noch in Feindes-

hand war, Tarents (Polyb. X 1 , 10); nach seiner be-

dachtigen Art nahm er sehr umfassende Riistungen
vor (Liv. XXVII 7, 7. 9. 15. 8, 11. 13) und wies

alle iibrigen rOmischen Feldberren und Heere an,

Hannibal zu beschaftigen und fernzuhalten (ebd.

12, 1—6. Plut. Marc. 25, 3). Sein Ziel erreichte

er nicht durch Kriegskunst, sondern durch Verrat.

Nach Erstiirmung von Manduria (Liv. XXVII
15, 4) schickte er sich scheinbar zu einer Ein-
schliefiung Tarents an, knupfte aber vielmehr

Verhandlungen mit den Bruttiern an, die neben
der punischen Garnison unter Karthalo in der
Stadt lagen , und wurde von ihnen durch eines

der Tore hineingelassen. Die Einzelheiten des
Verrats sind in den ausfuhrlichen Berichten novel-

Hstisch ausgeschmiickt worden (Liv. XXVII 15,

9ff. Plut. 21, Iff. Appian. Hann. 49. Zonar. IX 8.

Polyaen. VIII 14, 3. Sil. Ital. XV 320ff.); eine
dem F. abgeneigte Quelle hat Plut. 21, 7 heran-
gezogen. Kurzere Erwiihnungen der Einnahme
Tarents durch F. z. B. Elog. Cic. Cato 10f.; Brut.
72. Eutrop. Ill 16, If. Oros. IV 18, 5. Auct. de
vir. ill. 43, 6. Plut. Cato 2, 3. Ftir F. charak-
teristisch sind verschiedene Ziige, die nach der
Eroberung der Stadt uberliefert werden. Wie er

unbedenklich das Schicksal der Besatzung von
Ehegion aufs Spiel gesetzt hatte, weil diese aus
bedenklichen Elementen bestand (Liv. XXVII 12,

4—6. Plut. 22, If.), so gab er auch den Befehl,

die verraterischen Bruttier zuerst niederzumachen,
damit die Stadt nicht durch List, sondern in

ehrlichem Eampfe gewonnen zu sein schien; die

Tatsache steht fest, wurde aber, weil sie ihm
schwere Vorwflrfe znzog, spater beschonigt (Liv.

FftDly-WLasova VI

16, 6. Plut. 22, 5; vgl. auch Liv. 20, 9. 25, 1).

Unbarrnherzig wurde ferner gegen Karthager und
Tarentiner, Bewaffnete und Wehrlose, Feinde und
Gastfreunde gewutet (Liv. 16, Iff. Plut. 22, 6);

30 000 Gefangene sollen in die Sklaverei verkauft

worden sein (Liv. 16, 7. Eutrop. Ill 16, 2 [XXV
milia). Oros. IV 18, 5. Plut.); die Stadt wurde
der Pliinderung preisgegeben, und aufier den Sum-
men, die in den Staatsschatz gelangten, und der

10 Beute, die den Soldaten iiberlassen blieb, brachte

F. eine Menge von Xostbarkeiten und Kunst-

werken nach Rom (Liv. Plut.), darunter eine be-

ruhmte bronzene Kolossalstatue von Lvsipp auf

das Capitol (Strab. VI 278. Plut. 22," 8. Plin.

n. h. XXXIV 40. Auct. de vir. ill. 43, 6), neben

die er sein eigenes Reiterstandbild stellte (Plut.

a. O.). Auch bei der Beschluflfassung liber die

kiinftige Stellung Tarents hatte F. eine entschei-

dende Stimme (Liv. 21, 8. 25, 1). Ziemlich

20wertlos sind verschiedene andere Anekdoten, die

gelegentlich dieser Einnahme von ihm erzahlt

werden, wie tiberhaupt geringwyertige Anekdoten

in der Geschichte seiner letzten Lebensjahre den

meisten Raum einnehmen (vgl. daruber u. a,

Hesselbarth Histor.krit. Unters. zur dritten

Dekade des Liv. 523-529). Schon die keines-

wegs zutreffende Vergleichung zwischen Marcellus

bei der Eroberung von Syrakus und F. bei der

von Tareut gehGrt hierher (Liv. 16, 8. Plut. 22, 8;

30 Marc. 21, 4f.); sodann die Antwort auf die Frage,

was mit den kolossalen Gotterbildern zu geschehen

habe: man solle den Tarentinern ihre erziirnten

Gotter lassen (Liv. 16, 8. Plut. 22, 7; apophth.

Fab. 5; Marcell. 21, 4. Augustin. civ. dei I 6),

wahrend in Wahrheit die GrCfte und die Schwierig-

keit der Fortschaffung dem Kunstraub Schranken

zog (Plin. n. h. XXXIV 40). Eine andere AuBe-

rung des F. gait dem (M. ?) Livius, der seinerzeit

die Stadt Tarent an Hannibal verloren, die Burg
40 dagegen stets behauptet hatte; nach Lir. 25, 5

fiel die Aufierung im Senat, als man uber Tadel

oder Lob des Livius verhandelte : fateri se opera

Ltvi Tarentum receptum, quod amiei eius vulgo

in senatii iaetassmt, neque emm recipiundum
futsse, nisi amissum foret; wirksamer wurde sie,

wenn sie als schlagfertige Antwort auf ein Selbst

-

lob des Livius und dieser als der bekannte M.
Livius Salinator ausgegeben wurde (Cic. de or.

II 273 vgl. 290; Cato 11. Plut, 23, If.; apophth.

50 Fab. 6). Dem Hannibal wird nicht bloB die An-

erkennung in den Mund gelegt: et Romani swim
Hannibalem habent, eadem qua eepemmus arte

Tarentum amisimus (Liv. 16, 10. Plut. 23, 1)^

sondern auch der Versuch, den Listigen zu uber-

listen, indem er ihm durch falsche Boten und
Briefe Hoffnung erweckte, auch Metapont durch

Verrat zu nehmen; diese Tauschung mifilang

nach Liv. 16, 11—16 und Plut. 19, 8f. infolge der

FrOmmigkeit — F. der Augur wird durch Vogel-

60 zeichen gewarnt — und der Vorsicht {cunctan-

tem Liv.} des F., nach Zonar. IX 8 infolge der

Vergleichung des gefalschten Briefes mit eineni

andern; weder die naive noch die rationalistische

Fassung der Erzahlung verdient Glauben. Ohne
bestimmte Zeitangaben, und darum oft schon ins

vierte Consulat des F. gesetzt, werden zwei weitere

Anekdoten uberliefert, die seine Behandlung der

:sen als Master hinstellen. Einen
58
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tapfern Italiker, der zum Feinde ttbergehen wollte,

soil er durch em Ehrengeschenk davon abgehalten
haben (Marium Statilium Auct. de vir, ill. 43, 5;

StatUium nobitem .... equitem Frontin. strat.

IV 7, 36; Nolcmum peditem Val, Max. VII 3, 7;

OTQati(oti]v avdga Mdgaov Pint. 20, 2), und einen

andern, einen lucanischen Reiter, den die Liebe

unzuverlassig machte, soil er durch die Ubergabe

der Geliebten an sein Lager gefesselt haben (Val.

Scipio hinzugefugt nebst Betrachtungen fiber die

Beweggrunde; er hat aufierdem Cato 8, 6ff. als die

gemeinsamen Gegner Scipios den greisen F. und
den jungen Cato gezeichnet. Diese Auffassung

Catos als des Jfingers des F. (auch an seni sit

ger. resp. 12, 7; praec. reip. ger. 11, 3) beruht

auf Cicero Cato 10—12, wo F. ebenso verzeieb.net

ist, wie Cato und die engen Beziehungen zwischen

beiden ganz frei erfunden sind (vgl. Herm. XL
Max. Auct. de vir. ill. Plut. 20, 4ff.; apophth. 10 64f. 69f.). Cato ist allerdings schon damals ein

Fab. 4) ; wie bereits o. Bd. Ill S. 2740 bemerkt

wurde, erzahlte man dieselben Geschichten auch

von Marcellus; sie waren ursprunglich an keine

bestimmte PersOnlichkeit gebunden, nur im all-

gemeinen an die Zcit des Hannibalischen Krieges,

in deT iibrigens die Bezeichnmig mUites Fabiani

sprichwOrtlich gewesen sein soil (Nep. Iphicr. 2, 4).

DaB nach dem Falle Tarents viele abtriinnige

Gemeinden sich dem F. ergaben , behauptet nur

beftiger Gegner Scipios gewesen, ebenso hatte

dieser im Senat viele Feinde, und die maBgebendste
Personlichkeit im Senat war daraals dessen Vor-

niann F.; der Gegensatz zwischen der defensiven

Kriegfuhrung des Cunctators und der offensiven

des Africanus lag auch klar zu Tage. Also ist

das, was von den beiden Mannern erzahlt wird,

an sich durchaus moglich, aber man muB sicb

unbedingt huten, es als eine zuverlassige und

Eutrop, Ill 16, 2. Ein Triumph des F. beschloB 20 glaubwurdige Uberlieferung hinzunehmen. Die

den Feldzug nach Elog. Plut. 23, 2; da dem
Marcellus nach weit grOBeren Leistungen kein

voller Triumph bewilligt worden war (o. Bd. Ill

S. 2750), ware dies der erste des Hannibalischen

Krieges; das Schweigen des Livius im Vergleich

mit seiner Verherrlichung der Triumphe von Sy-

rakus, Sena und Zama macht ihn etwas verdachtig.

546 = 208. Nach dem Tode der beiden Consuln

dieses Jahres hielt der Dictator T. Manlius Tor-

wcnigen sicheren Daten muBten ja jeden Rhetor

zur Ausmalung des Gegensatzes reizen, der seine

scharfste Zuspitzung gefunden hat in der Anek-

dote vom Wettstreit zwischen &dfiiog Meytatog

und 2xtmcov Miyag (Polyaen. VIII 14, 2), einer

chronologisch unmflglichen Erfmdung nach dem
Muster der andern von F. und Livius (s. o. zum
J. 545) und auf Grund von Liv. XXVTII 40, 14 und

43, 7. DaB F. in seinen letzten Lebensjahren

quatus die Comitien ab, bei denen C. Claudius 30 audi anderes und Besseres tat, als gegen Scipio

Nero sichere Aussichten hatte; Livius hebt her- — w„™ ™i~an m* a™ "<^>°"»«n A*™**™,

vor, daB die Wabl des F. als eines zweiten Patri-

ziers unzulassig war (XXVII 34, 9), als ob man
etwa daran gedacht hatte, und daB er als Prin-

ceps senatus, nachdem M. Livius Salinator dem
Nero zur Seite getreten war, beiden Gewahlten

dafiir dankte, daB sie ihrer friiheren Feindschaft

entsagt hatten. Mommsen (zum Elog. OIL I a

p. 194) halt es fur moglich, daB damals ein Inter-

zu hetzen, zeigen die drei zuverlassigen Angaben,

dafi er 550 = 204 bei der Lectio senatus zum
zweiten Male an die Spitze der Liste gestellt

wurde (Elog. Liv. XXIX 37, 1), daB er in dem-

selben Jahre flffentlich als Redner zu Gunsten

der Ijex Cineia de donis et muneribus auftrat

(Cic. Cato 10) und daB er urn dieselbe Zeit eine

zweite Rede, namlich beim Leichenbegangnia

seines Sohnes, hielt und verSffentlichte (s. u. und

regnum eintrat und F. untcr den Interreges war, 40 Nr. 103 Ende). Ihn selbst ereilte der Tod im

weil das Elogium ihn als interrex II bezeichnet,

und sich fur die Bekleidung dieser Wurde durch

F. keine anderen Jahre ermitteln lassen.

547 = 207. Als F. den ins Feld ruckenden

Consul Livius nach seiner Weise zu einer be-

dachtigen Kriegfuhrung ermahnte, zog er sich

eine schroffe Zuriickweisung zu {memoriae pro-

ditum est Liv. XXVII 40, 81, daraus Val. Max.

IX 3, 1); darin auBerte sich neben der Verstim-

folgenden J. 551 =203 (Liv. XXX 26, 7, vgl.

28, 2), um die Zeit, als Hannibal sich nach Afrika

einschiffte (Plut. 27, 2), vor dem Eintreffen der

karthagischen Friedensanerbietungen (Liv. XXX
23, Iff., wo F, nicht mehr im Senat).

Geistliche Wfirden. F. war zwolf Jahre lang

Pontifex (s. o. zum J. 538) und angeblich 62 Jahre

lang Augur (s. o.; weitere Zcugnisse Elog. Cic.

Cato 111; wohl auch div. II 71); daB jemand gleich-

mnng des Consuls gegen seine Mitbiirger wohl 50 zeitig Mitglied der beiden vornehmsten Staats-

auch ein Gegensatz zu den Grundsatzen des F. priesterkollegien war, ist bis auf Caesar beispiellos- • - •
(Vgi_ Wissowa Religion und Kultus der ROmerNach der Darstellung des Altertums sind die

letzten Lebensjahre des F. erfiillt von dem ebenso

vergeblichen wie unerfreulichen Kampfe gegen

P. Scipio, den spateren Africanus. Livius legt

im J. 549 = 205 bei der Beratung iiber den Plan

des neuen Consuls Scipio, den Kriegsschauplatz

nach Afrika zu verlegen, dem F. eine groBe ab-

mahnende Rede in den MuikL worauf er Scipio „ ^ „

antworten und Q. Fulvius Flaccus vermitteln lafit 60 Besondere Auszeichnungen Im J. 537 = 217

^XXVIII 40 Iff ) und ebenso fuhrt er im J. 550 soil dem F. von Mmucins und sememHeer, die

(vgl. Wissowa Religu

423, 2), und so zeigt sich die gewaltige Macht-

stellung des F. darin ebenso wie in den maneherlei

Abweichungen seiner weltlichen Amterlaufbahn

von den geltenden Ordnungen. Die sdentta iuris

augurii (Cic) hat ihm iibrigens hauptsachlich

als Waffe gedient. um plebeische Anspruche zu

bekampfen und eigene durchzuseteen.

= 204 bei der ersten Verhandlung uber die Ver-

brechen des Legaten Q. Pleminius F. als Gegner

Scipios ein rait der Aufforderung, diesen mit dem

Angeklagten zur Verantwortung zu Ziehen (XXIX

19, Iff.). Plutarch 25, 2-26, 4; comp. Per. et Fab.

2, 3 hat noch eine Eeihe Ton kleinen ZfLgen aU
weitere Belege fur die Feindschaft des F. gegen

er vor dem Untergang bewahrte, der Ehrenname

voter verliehen worden sein (Elog. Liv. XXII 29,

10 30, 21 Val. Max. V % 4. Plin. n. h. XXTT 10.

Sil. ItaL VU 735ff. VIII 21 Plut 13, 5), was

zu den spateren Erweiternngen der Minucius-

episode gehort (b» o.);. Uofie Bedensart ist es,

wenn Plutarch 27, S Uni gar &q xatega xov drfftov
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feiert. Nach seinem Tod erhielt er keine Offent-

liehe Bestattung (Plut. ebd.), aber eine sehr ehren-

volle aus freiwilligen Beitragen des ganzen Volkes

(Val. Max. V 2, 3. Plut.); dies ist dem Livius

unbekannt und sonst namentlich von Agrippa

Menenius iiberliefert, daher nicht unverdachtig.

Eine corona graminea soil dem F. von dem
rOmischen Senat und Volk verliehen worden sein,

nach Gell, V 6, 10, quod urbem Bomam obsidionc

hostium liberasset , nach Plin. n. h. XXII 1010
Hcvrmibale Italia pulso; entweder ist hier eine

hildliche Redewendung (des Ennius? von Varro?)

wfirtlich genommen oder, wenn die Zeitangabe

des Plinius richtig ist, die hohe Auszeiclmung

entwedeL- der Leiche oder der Statue des F. (iiber

eine solche Plut. 22, 8) erwiesen worden. Alle

diese Ehren. die dem F. zugeschrieben werden,

erinnem an solche des Kaisers Augustus; die Be-

richte dariiber sind mit Vorsicht aufzunehmen.

Beredsamkeit. Die Schatzung des F. als Redner 20

bei Cicero (Brut, 57, vgl. 77. Cato 12) beruht auf

der geschichtlichen Uberlieferung und auf der

eigenen Eenntnis der cinzigen herausgegebenen

Rede des F., der Laudatio funebris auf seinen Sohn
Nr. 103. Erhalten ist von dieser nur ein unsicheres

Fragment bei Priscian. VIII 16 p. 380, 9 Hertz;

wenn sie nach Cic. Cato 12 in den Gedanken an
philosophische Konsolationen und nach Plut. 1,5,

der F. mit Perikles vergleicht, in der Sprache an

Thukydides erinnerte , so konnte die Vermutung 30

erlaubt sein, dafi in ihr der beruhmte Epitaphios

des Perikles bei Thucyd. II 35, Iff. benutzt war
(wie bei Cic. Phil. XIV der des Lysias II). Die
Reden des F, bei den Historikern sind samtlich

erflinden. In Umlauf waTen verschiedene Apoph-
thegmen des F. ; zum Teil sind sie mit bestimm-
ten Ereignissen aus seinem Leben verbunden und
deshalb z. B. von Plutarch sowohl in die Bio-

graph ie wie in die Apophthegmensammlung auf-

genommen worden; zum Teil sind sie an seinen 40
Sohn gerichtet; zum Teil enthalten sie seine

strategischen Grundsatze (vgl. z. B. Augustus bei

Appian. Hann. 13 Ende. Sen. de ira II 31, 4,

s. aber Val. Mas. VII 2 , 1 , der denselben Aus-
spruch dem Scipio zuschreibt); andersartig sind

Cic. Cato 11, eine Erweiterung eines beruhmten
Homerverses (II. XII 243), und Sen. de bene!
II 7, 1 (vgl. Plaut. Aulul. 195. Ev. Matth. 7, 9
u. a.); apokryph sind diese Anspruche wohl ohne
Ausnahme. 50

Beurteilung. Uber F. als Feldherrn stand das
Urteil fest: sein Verdienst war, daB er nach den
Worten des Ennius (s. o.) nobis omwtando resti-

tuit rem, oder nach anderer, voller klingender
Ausdrucksweise den Hannibal durch sein ZOgern
uberwand (sttbsequendo eoereuit Elog. ; mora fregit
Auct. de vir. ill. 14, 6. 43, 2. Flor. I 22, 28.

Eutrop. Ill 9, 3. Ampel. 18, 6. 46, 6; vie-

tricesqtK moras Fabii Proper! Ill 3, 9 u. dgl.).

Livius XXX 26, 9 ist im Zweifel, utrwn ingenio 60
cunctator fuerit an quia ita bello proprie, quod
turn gerebatttr, opium erat; andere begnfigen sich

mit dem Urteil, dafi er dux ctetatis suae eautis-
stmtts et rei militaris peritissimus (Elog.), im-
perator eallidissimus (Nep. Hann. & 1. Cic. off.

I 108) gewesen' sei (vgL auch die Zusammen-
sfellung mit Marcellus oben zum J. 540). GroBe
Siege bat P. nie erfochten, aber er selbst ist un-

besiegt geblieben. So durfte Cicero (Verr. V 25)
ihm als Feldherrn die Haupteigenschaft der sapien-

tia nachrtLhmen; doch sehr falsch war es, wenn
er nun auch den Staatsmann und Menschen als

Ideal des sapiens hinstellen wollte {Cato 10ff.),

obgleich gerade sein Phantasiebild von der weisen

und milden Menschlichkeit des F. besonders durch

Plutarch weiter ausgefiihrt und verbreitet wurde.

Zur richtigeren Beurteilung des F, ist es nOtig,

zu erinnem, daB die Gegensatze und Kampfe der

Stiinde von der landlaufigen Uberlieferung mit
Unrecht in die altere Zeit hinaufgeruckt und fur

die des Hannibalischen Kriegs als langst beendet

betrachtet werden. Polybios III 87, 6 fuhrte den

F. passend ein als ar<5{?a xai (pQovrjoei dta<psgovza

aox jisqpvxoTa xaktog (beide Seiten ausgemalt bei

Sil. Ital. VI 619ff.); Verstandigkeit und Herkunft

gehSren wirklich hier zusammen. Denn F. ist der

rechte Vertreter des alten romischen Patriziats

gewesen, zah festhaltend an den Vorrechten seines

Standes und seines Geschlechtes, an den ererbten

Grundsatzen der Politik und der Strategie, be-

sonnen und unerschutterlich bei alien Sturmen,

aber auch unberuhrt von weichen Regungen und
unbedenklich in der Wahl seiner Mittel, ein Mann
von jener starren, echt rOmischen GrOfie, die man
bewundern, aber nicht lieben kann. [Miinzer.]

117) Fabius Mela, rOmischer Jurist. I. Name
und Herkunft. Er wird von den klassischen

Juristen regelmafiig Mela allein genannt; Fabius
Mela findet sich nur bei UIp. Dig. XLIII 23, 1,

12. Die Vermutung, daB er ein Spanier war,

stutzt sich lediglich darauf, daB Spanien die

Heimat des Geographen Pomponius Mela ist.

II. Chronologie. Allgemeine Annahme ist, daB
Fabius Mela zur Zeit des Augustus mid Tiberius

literarisch tatig war. Aus dem Umstande, daB
in Ulpians Ediktkommentar (Dig. IX 2, 27, 34.

35. XI 7, 14, 2. 3. XV 3, 7, 2. 3. XIX 1, 17,

6. 7. XIX 5, 20. XXVII 3, 1, 5. 6. XLIII 14,

1, 7—9. XL VII 10, 15, 45. 46) und in Venuleius

lib. VI interd. (Dig. XLII 8, 25, 6. 7) an die

Darstellung seiner Ansichten die des Labeo und
umgekehrt angeschlossen werden, wird mehrfach
angenommen, daB Mela ein Zeitgenosse Labeos

war. Bremer glaubt neuerdings (gestiitzt auf

Ulp. Dig. IX 2, 13, 8 Labeo et Mela) die Be-

hauptung vertreten zu konnen, dafi er nach Labeo
geschrieben habe. Indes sind dies alles nur Ver-

mutungen, Ein sicherer Anhaltspunkt fiir die

Zeitbestimmung sind ausschliefilich zwei Bemer-
kungen Ulpians (Dig. XIX 1, 17, 6. XXXIII 9,

3. 10), daB Mela die Ansicht des Aquilius Gal-

lus (Praetor 86 v. Chr.) bezw. Servius Sulpicius

Rufus, des Altersgenossen und Freundes Ciceros,

wiedergebe, und die in Dig. IX 2, 11 pr. be-

richtete Korrektur einer Lehre Melas durch Pro-

culus.

III. Literarischc Tatigkeit. Uber diese er-

fahren wir nur durch Zitierungen bei den Pan-
dektenjuristen. Mela wird in den Digestenfrag-

menten vierzigmal zitiert (einunddreiBigmal in

Schriften ad edictum). Ein Titel seiner Werke
ist nicht erhalten. Das Zitat bei Africanus Dig.

XLVI 3, 39 (Mela libro X) zeigt nur, dafi er ein

Werk von mindestens zehn Buchern verfafit hat.

Dafi Mela das praetorische Edikt bearbeitet hat,

ist ganz ungewifi und wird lediglich daraus ger
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schlossen, daB die sp&teren Klassiker ihn in den ihn meist Fabius Persieus, nur Tacitus (arm. VI

Mm ad edictum zu Lehren des praetorischen 28) Paulus Fabius. Seneca bezeichnet ihn als

Edikts zitieren. Die Aufteihmg der Melazitate einen Nachkomraen des Verrucosus und Allobro-

auf libri iuris civilis und libri ad edictum bei gicus (de ben. IV 30, 2), und ebenso nennt ihn

Bremer entbehrt jeder konkreten Grundlage. Kaiser Claudius in der Rede uber das Ius honorum

Han hat fruher vielfach angenommen, daB Mela der Gallier (a. unter b) einen AbkCmmling des

der Proculianischen Schule angehorte. Diese Be- (Q. Fabius Maximus) Allobrogicus (Nr. 110). Seine

hauptung wird von den Neueren durch den Hin- Eltern sind, wie man mit Recht annimmt, Paul-

weis auf die Tatsache zuriickgewiesen, daB zn lus Fabius Maximus cos. 11 v. Chr. und Marcia

seiner Zeit der Gegensatz der Schulen der Pro- 10 gewesen; durch seine Mutter war er dem Iulischen

culianer und Sabinianer noch nicht bestand. S. Kaiserhause verwandt (s. Nr. 102). Das Cog-

liber diese Frage auch Ferrini (s. u.). nomen Persieus erhielt er, wie schon Lip si us

IV. Bentitzung in der spateren Literatur. Von (zu Sen. de ben. II 21) bemerkte, zur Erinnerung

spateren Juristen haben Proculus, Pomponius, an don Sieg seines Ahnen L. Aemilius Paullus

Africanus Venuleius, Ulpian und Paulus nach- iiber K6nig Perseus von Makedonien.

weisbar Schriften Melas direkt oder indirekt (letz- b) Leben. Als Angehoriger des hOchsten Adels

teres bei Ulpian moglich) benutzt Seine An- und Verwandter der Djnashe gelangte F. kaum

sichten werden von diesen Juristen haufig ge- erheblich spater als im 33. Lebensjahr zum Con-

billigt, mitunter aber bezweifelt oder schlechtbin sulat (34 n. Chr.); er wird demnach im J. 1 n. Chr.

zuriickgewiesen (s. das Verzeichnis bei Bremer). 20 oder kurz vorher geboren sein. Schon in den J. 20

V. Literatur. Kriiger Gesch. der Quelien und 21 — bevor er noch das senatorische Alter

und Liter, des rom. R. 146f. Bremer Iurispr. erreicht haben kann — finden wir ihn in den

antehadr II 1 288ff Ferrini Kendiconti del Listen der Fratres Arvales verzeichnet (CIL VI

R Inst. Lomb. XVIII 18f. (dazu Schneider 32340 aus dem J. 20; ebd. 2023b aus dem J. 21,

Krit. Vierteljahrsschr. f. Gesetzg. und Eechtsw. wie das Magisterium des T. Qumctius Cnspmus

XXXV 502) Eine Zusammenstellung der Mela- Valerianus beweist, das fur dieses Jabr bezeugt

zitate bei Bremer a. a. 0. und in Lenels Palm- ist [VI 32 340]; anders Hiilsen zu VI 32 339).

genes. I 69 Iff. [Brassloff.] Aufier der Arvalbruderschaft gehdrte er noch den

118) Fabius Num[antimts]',
wurde im J. 59 Priesterkollegien der Pontifices und der Sodales

]i Chr in ein Kollegium (sakralen Charakters ?} 30 Augustales an: sacerdotem non in uno coilegio

aufgenommen (CIL VI 2002; Borghesi Oeuvr. nennt ihn Seneca (de ben. IV 30, 2; dem Schreiben

V 198 dachte ohne zureichenden Grund an Sodales an die Ephesier, von dem unten die Rede sein

Augustales; Hiilsen Rom. Mitt. XVII 1902, 165 wird, schickte F. seinen Cursus honorum voraus;

und Momm s en Herm. XXXVIII 1903, 128f. ent- dem lateinischcn Fragment desselben [CIL HI

scheiden sich fur eincs der beiden Salierkollegien

;

6073 = 7129] entspricht das noch unpublizierte,

tatsachlich handelt es sich teilweise sicher urn von Heberdey gelesene, gnechische, das leider

Patrizier und ganz junge Leute, dennoch ergeben nur eine Zeile mehr bietet: IIa[vXXoq $apios

sich auch bei dieser Beutung Schwierigkeiten, die UsJqouc^ xorfiiy^, oadahg avyjoyotalig, y&d-

besser an andercm Orte erortert werden). F. ge- teg a[QovaXis, rauiajc Ti§eqIov KaioaQos .
.

. .).

hOrte wohl der Aemilischen Linie des Fabierhauses 40 Die senatorische Laufbahn begann F.—^einem
an- sein Cognomen, das an den Eroberer von Patriziat gemafl (vgl. Bra ssloff Herm. XXXIX

Numantia erinnern soil (vgl. Nr. 101), begegnet 1904, 618ff.) - als Quaestor des Kaisers libenus

eine Generation friiher bei Fabia Numantina (s. die eben zitierte ephesische Inschrift, deren

(Nr. 180). Daraus, daB in der erwahnten Liste Erganzung hier wohl sicher ist). Auch die Prae-

das Praenomen des F. nicht wie bei den iibrigen tur durfte er als eandidatm Caesans bekleidet

Kooptierten zu Anfang der Zeile genannt wird, haben. Im J. 34 war er Consul ordinanus mit

laBt sich vielleicht schlieBen, dafi"" er den Vor- L. Vitellius (CIL VI 2025 a Acta Arv X 901.

namen Paullus fuhrte, der sich nicht abkiirzen 902. XI 3781. Tac, ann. VI 28. Dio LVIH 24, 1.

liefi, ebenso wie Paullus Fabius Maximus und Frontin. de aq. 102. Vita Persn p. /2 Keitt. nsl.

Paullus Fabius Pendens (Nr. 102. 120). Doch ist 50 Fasten [Persico et Vitellio Pido Fasti Hydat;

ganz ungewitl ob er ein Sohn des Persieus war Frisco et Vitdlio Prosper], vgl. Klein Fasti cos

fs Nr 120) z- J- Vaglieri bei Ruggiero Diz. epigr. 11
'

119) Fabius Paulinus. einer der von Septi- 1001). Die beiden Consuln feierten die zweiten

mius Severus nach dem Sieg iiber Albinus (197 Decennalien des Tiberius (Dio LVin 24, 1. l)\

n. Chr.) getoteten whites (Hist. aug. Sev. 13, 2), da der dies imperii des Tibenus in den ^ugnst

vielleicht ein Nachkomme des Ilerdensers M. Fa- fid, haben beide vielleicht das ganze Jahr nm-

bius yi. f. GaUeria) Paulinus. eqtto publico do- durch die Fasces gefiihrt (Dios weitere Worte ipr

natus ab Imp. Caes. Sadriano Aug. (CIL II rs ovv eogzyv afia.tiotovv xat e*ojofomL™aen
426^ y^I de Vit Onomast. Ill 21). Es ist bisher so verstanden. als ob nach der Festfeier

kaum' wahrscheinlich, daB Fabius Felix Pasiphi- 60 die beiden Consuln Terurteilt worden waren;

lus Paulinus, Stadtpraefect im 5. Jhdt. (vgl. B o is se vain hat durch nchtige Interpungierung

Hiilsen Beto. z. alt Gesch. II 269), von F. ab- festgestellt, daB hier ^lmehr an das &Mge"^
stammte zn denken ist, das uber deB Senat im aUgemeuieB

1201 Paullns Fabius Persieus. a) Name und hereinbrach; vgl. Tac. aim. VI 29 eoccfe conttnua).

Herkunft Der Name des F. lautete nach dem Soweit die Listen der ArvaJbrftder ans der

Zeuenis der Axvalakten und anderer Inschriften Eegierungszeit des Tiberius erhatten sind, nennen

(CIL III 6073 — 7129. VI 31 545. XI 3781) sie F. miter den Anwesenden, Er befand sich

Paullus Fabius Persieus; die Autoren nennen demnach im J. 27 (CIL VI 2024) und in den
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J 35 und 36 (VI 2025 = 32342), ferner in einem

uiibekannten Jahre des Tiberius (VI 2027 = 32343,

nach Henzens nicht hinreichend begriindeter

Annahme 37 n. Chr.) in der Hauptstadt. Eben-

so finden wir ihn unteT Gaius im J. 38 an den

Kulthandlnngen der Arvalbriider eifrig beteiligt

fVI 2028), und auch ein Fragment, das in das

J. 39 gehort, nennt ihn (VI 2029 = 32 346),

wahrend er in dem Bruchstuck aus dem folgen-

Consul gewesen war, gelangte erst frtihestens 47

zum Proconsulat; F. muB auf Grund von Privi-

legien den Vorrang erlangt haben).

Aus dem Proconsulat des Persieus stammt

ohne Zweifel eine groBe, ursprttnglich im Theater

von Ephesus angebrachte Inschrift, von der latei-

nische (CIL III 7124. 7125. 14195 19-23) und

weit umfangreichere griechische, noch unpubli-

zierte Fragmente erhalten sind. Die Inschrift
wahrend er in aem Brums wcit aus ucui 1^™ Ul^^ XJ;&", .,

—

~ ~
, ,. c , A4.

dpu Jahr (VI 2030 = 32 347) nicht erwahnt ^vird. 10 enthalt em Schreiben des Proconsuls an die Stadt

Unter Claudius begegnet F.s Name in zwei Akten- Ephesus; soviel man aus denlesbaren Bruchstiicken

fragmenten, von denen das erste (VI 2032) an- des griechischen Textes, die ,kaum ein Sechsteil'

scheinend in das J. 44, das zweite (VI 2035 = der ganzenlnschnftausmachen (Heberdey Osterr

32 349) in eines der J. 41, 43 oder 45 gehort (vgl. Jahresh. Ill Beibl. 85), erkennen kann, seheint

dazu Osterr. Jahreshefte X 1907 Beiblatt 33ff.).

Des Persieus Namen ergiinzt Hiilsen zu CIL

VI 32325 in einem kleinen Fragment der Acta

ludomm saecularium des Claudius (47 n. Chr.).

Erhalten ist in einer Liste von Namen nur

Pau[Uus
<
i] ; da diese Liste vermutlich die XVviri 20

sacris faciundis enthalt, durfte nicht an F., son-

dern vielleicht an Paullus Aemilius Kegillus (o.

Bd. I S. 582 Nr. 130) zu denken sein, von dem

wir wissen, daB er XVvir war, und annehmen

kSnnen, daB er damals noch lebte.

F. gehorte zu den ,Freunden' des Claudius.

In gewohnter abgeschmackter Weise apostrophiert

ihn Claudius in der bekannten, 48 n. Chr. ge-

haltenen Rede iiber das Ius honorum der Gallier

(CIL XIII 1. 1668 = Dessau 212: tot ecee in- 30

signes iuvenes, quot intneor, non magis sunt

paenitendi senatores
,
quam paenitet Persicum,

nobilissimum virum , amzeum mcum, inter

imagines maiorum sitorum Allobrogici nomen
legere). In einem unbestimmten Jahr der Claudi-

schen Kegierung fungierte F. als Vorsitzender

des Collegiums der Curatores riparum et alvei

Tiberis (CIL VI 31 545, vgl. 0. Bd. V S. 1987).

Vor seinem Proconsulat von Asia durfte er noch

es sich darin im wesentlichen urn die finanzielle

Sicherstellung der von Vedius Pollio gestifteten

Spiele im Sebasteion von Ephesus und um Li-

turgien zu handeln ; Ordnung und Herausgabe der

Fragmente darf man von Heberdey erwarten.

Persieus ist wohl vor dem Winter des J. 57

gestorben, da er in den Arvalakten, die uns fur

die nachste Zeit ziemlich vollstandig erhalten

sind (CIL VI 2039ff.), nicht mehr genannt wird

(auch in dem Fragment der Acta aus dem J. 55

[VI 32 352] findet sich sein Name nicht). Als

Senecas Schrift de beneficiis, die scharfe Ausfalle

gegen F. enthalt (s. unter d), erschien — in der

Fruhzeit Neros — , befand er sich nicht mehr

unter den Lebenden.

c) Familie. Fabius Numantinus (Nr. 118), der

im J. 59 in eine unbekannte KOrperschaft auf-

genommen wurde, konnte der Zeit nach ein Sohn

des Persieus sein; diese Annahme ware jedoch

unzulassig, wenn die Kflrperschaft eines der beiden

Saliercollegien war (die Eltern der Salier muBten

noch am Leben sein). Vgl. ferner (Fabius) Per-

sieus Asturicus (Nr. 121). Q. Fabiu[s] Persi-

cufs] , der seiner Mutter Fabia Aura die Grab-

schrift in Rom setzte (CIL VI 17 583), durfte von

eine offizielle Mission unter Claudius gehabt haben; 40 einem Freigelassenen des Persieus abstamrnen.

es seheint namlich, als ob die Worte . . . . s Ti.

Claufdi] ... in der ephesischen Inschrift (CIL III

7125) zur Titulatur des F. gehOrten; moglicher-

weise ist [eomejs Ti. Claufdi usw. in Britannia

(im J. 43)7 zu erganzen — oder war seiner

weitlaufigen Verwandtschaft mit dem Kaiser ge-

dacht? (ebenso vielleicht Kern Inschr. v. Magn.

nr. 157, 9).

Gleichfalls unter Claudius verwaltete Persieus

d) PersOnlichkeit. Wenn wir gelegentlichen

Aufieiungen Senecas glauben, dann war Persieus

wirklich, wie Mommsen sagt (Reden und Auf-

siitze 280), ,namhaft wegen beispielloser Laster-

haftigkeit in einer beispiellos lasterhaften Zeit".

Quid, fragt Seneca (de benef. IV 30. 2, Lesung

nach Lip si us), nuper Fabium Persicum, cuius

oseulum etiam impudici devitabant, sacerdotem

non in tmo coilegio fecit nisi Verrueosi et Allo-

als Proconsul die Provinz Asia (wie ein halbes 50 brogiei et itli treecnti .. .? An einer andern Stelle

Jahrhundert friiher sein Vater). Nach seinem

Proconsulat ist eine fragmentierte Inschrift aus

Magnesia am Maeander datiert (S]xl av&v^dzov

[Ilavttov 4>afiiov IJejooixov Kern Inschr. v.

Magn. nr. 157 ; die Inschrift riihrt von einem Denk-

mal her, das dem Kaiser Claudius und dem Hause
der Caesaren errichtet wurde). Auf demselben

Steine befindet sich eine Weihinschrift fur den

ThronfolgerNero, die aus den J. 50 bis 54 stammt,

erzahlt er, daB der Senator lulius Graecinus — ein

Anhanger der stoischen Richtung, der unter Cali-

gula den Tod fand — einen groBen Kostenbeitrag,

den ihm F. fiir seine Spiele sandte, mit den Worten

zuruckwies: ego ab eo bemficium aecipiam, a

quo propinationem accepturus non sum 1
? (Sen.

de benef. II 2L 5: Caninius Rebilus [0. Bd. LTI

S. 1478 Nr. 7] wird von Seneca [ebd. 6] als homo

eiusdem infamiae bezeichnet). Sonst haben wir

aber wahrscheinlich erst nachtraglich eingemeifielt 60 uber Persieus' Privatleben nur die eine Nachncht,
i~i. T\ n : . ,l.;_i^-n .^J^ D-,.„^n ^ rt- ,1rtr« And a-r ain 7aohrrOnnnao rips tfrfiKtpTl Gniirm&nds
ist. Denn Persieus durfte die Provinz vor dem
J. 47 verwaltet haben, da in der ephesischen In-

schrift (s. u.) die von Claudius in diesem Jahr ein-

gefuhrten und seitdem in offiziellen Aktenstucken

nuT selten ignorierten neuen Buchstaben noch nicht

angewendet sind (vgl. 2. B. die Inschrift des Pro-

consuls P. Memmius Regulus CIL III 7090 in

Pergamon; Regulus, der vor F. — im J. 31 —

daB er ein Zechgenosse des groBten Gourmands

seiner Zeit, M. Gavius Apicius, gewesen ist

(<Pd@to?, x&v vxaT£vx6T(ov sis, Suid. s. Moqxo;

'Amxioz — Aelian. frg. Ill Hercher, nach der ge-

wohulichen Annahme wohl Fabius Persieus). Gegen

Seneca wiirde dies nicht sprechen, man wird je-

doch nicht auBer acht lassen dftrfen, daB Senecas

Urteil uber den Hochadel seiner Zeit zuweilen die



1835 Fabius Fabius 1836

Rancune des Emporkommlings aus der Provinz
verrat (vgl. z. B. o. Bd. IV S. 1363 Nr. 181) und
einem Freunde des Claudius gegeniiber an Scharfe
nur gewinnen konnte.

e) Literatur. Haakh in Paulys Realencycl.
VI 2921 Nr. 72. Henzen Acta fr. Arv. p. 186.
Waddington Fast d. prov. Asiat.nr. 81. de Vit
Onomast. IJJ 21. Cantarelli Bull. com. 1889,
193. Dessau Prosop. II 49 nr. 42.

Manne nicht eben zum Ruhme angerechnet wurde

;

vielleicht erst Varro entrifi ihn der Vergessen-
heit, indent er die Aufmerksamkeit auf die Fresken
des Salustempels mit ihrer Kunstlerinsclirift lenkte,
bis sie unter Claudius durch einen Brand zu
Grunde gingen. Vermutungen uber die DarsteL
lungen und die Kunst, sowie liber die Nachwirkung-
dieser Bilder bleiben unsicher.

123) C. Fabius Pictor, vermutlich alterer Sohn
121) (Fabius) Persicus Asturicus (?), Iuvenal 10 des Vorigen, war Consul mit Q. Ogulnius 485

erzahlt (III 2l2ff.) von einem vornehmen reichen
Earner, dessen Palast durch (selbstgelegtes?)

Feuer zugrunde ging, ohne daB er materiellen
Verlust dadurch erlitten hatte; so reichlich stellten

sich Freundesgaben ein. Er nennt ihn zuerst

Asturicus (v. 212), dann Persicus (v. 221). Da
das letztere Cognomen in vornehmen Kreisen nur
bei Paullus Fabius Persicus cos. 34 (Nr. 120) be-

gegnet. andererseits dessen Vater Paullus Fabius

= 269 (G Fabius Pietor Eutrop. II 16; C. Fabius
Plin. n. h. XXXIII 44. Zonar. VIII 7; Pictore
Chronogr.; IIlxtoQog Chron. Pasch. ; entstellt Pisone
Idat. ; die Namen der Consuln fehlen bei Cassiod.)-
Ein samnitischer Bandenftihrer Sollius bereitete
damals, obgleich in ganz Italien Friede herrschte,
den ROmern solche Verlegenheit, daB beide Con-
suln gegen ihn gesandt werden muBten; nicht
ohne eigene Gefahr gelang ihnen schlieBlich die

Maximus cos. 11 v. Chr. in der asturisch-callac- 20 Einnahme seines letzten Schlupfwinkels im sud-
cischen DiOzese kaiserliclier Stattbalter war und
durch Denkmaler geehrt wurde (vgl. Nr. 102unter c),

darf man vielleicht die Vermutung aussprechen,
daB dieser Asturicus Persicus oder Persicus
Asturicus dem Fabischen Hause angehorte, etwa
ein Sohn des Paullus Fabius Persicus war. Audi
Friedlander (zu Iuven. v. 221) halt Persicus
fur einen Nachkommen oder Verwandten des letz-

teren; bei Asturicus bemerkt er: ,willkiirlich ge-

Ostlichen Bruttium, das erst dadurch unter die

romische Herrschaft kam (Zonar. VIII 7; der
Ortsname bit Kayxlvovg gewifi zu verbinden mit
dem des FhiBcheus Carcinus, jetzt Corace ; uber
die Einverleibung dieser Teile Bruttiums in diesen

Jahren Dionys. XX 15). Die Niederwerfung eines

in demselben Jahre ausbrechenden Aufstandes in

Picenum mufiten die Consuln deshalb ihren Nach-
folgem iiberlassen (Eutrop.). Unter ihre Amts-

wahlt als Cognomen einer vornehmen Familie' ; 30 fiihrung fallt nach Plinius a. 0. die Einfiihrung
doch hatte Iuven al kaum gerade zwei Beinamen der Silberpragung in Rom, vielleicht aber nur der
gewahlt, von denen der eine nur bei Fabius Per-
sicus, der andere sonst nirgends begegnet. Da
Persicus bei Iuvenal (v. 221) orborum. lautissi-

mus genannt wird, ist er kinderlos gestorben (der

Zusammenhang ergibt, dafi orbi nicht ,die das
Ihrige verloren haben' bedeutet, wie C. Fr. Hein-
rich Iuv. Bd. II 159 tibersetzt).

Noch unter Nero gab es demnach AbkCmm-

ErlaB des sie anordnenden Gesetzes und noch
nicht der Beginn der Pragung selbst (vgl. Liv.

ep. XV. Zonar. ; s. o. Bd. V S. 203).

124) N. Fabius Pictor, als C. f. M. n. (Acta
triumph.) jihigerer Sobn von Nr. 122, war im
J. 481 = 273 Mitglied der von seinem alteren

Verwandten, dem Consular Q. Fabius Maximus
Gurges gefiihrten GeBandtschal't an Ptolemaios

linge des Fabierhauses (auBer Persicus noch Nu- 40 Philadelphos (Val. Max. IV 3, 9. Dionys. XX 14,
mantinus Nr. 118); es ist also keineswegs sicher, vgl. Nr. 112) und im J. 488 = 266 Consul mit
daB Iuvenal an den Stellen, wo er von Fabiern D. Iunius Pera (Cassiod. Idat. Chron. Pasch.;
aus dem Allobrogikerzweige spricht, die in der
Neronischen Zeit durch Auftreten auf der Biihne,
ja selbst als Giftmischer den Ruhm ihres Hauses
schandeten (VIII 13ff. 189ff.

;
vgl. Dio LXI 17),

diese hier — sowie II 146 — nur ,beispielsweise

als Eeprasentanten des hohen Adels' nennt (Fried-
lander z. St.). _ [Groag.

-

122) C. Fabius Pictor (Praenomen nur bei Val. 50 AbschluB brachten.

leicht entstellt in Pistore Chronogr.). Jeder von
heiden Consuln feierte zwei Triumphe, einen uber
die Sarsinaten und einen iiber die Sallentiner und
Messapier (Acta triumph., vgl, Liv. ep. XV) ; ihre

gemcinsamen Feldzuge gegen diese Volkerschaften

gehcrten zu den letzten, welche die Unterwerfung
der ganzen Appenninhalbinsel unter Eom zum

Max.), jedenfalls Vater von Nr. (123 und) 124 und
demnach selbst Sohn eines M. Seinen Beinamen
erwarb er sich dadurch, daB er den Tempel der
Salus auf dem Quirinal, den C. Iunius Bubulcus
wahrend des zweiten Samniterkrieges gelobt hatte
und nach dessen Beendigung einweihte, mit Wand-
gemalden ausschmiickte , unter die er seinen
Namen und das Datum (450 = 304) zu setzen

nicht unterliefi (Cic. Tusc. I 4. Val. Max. VIII

125) N. Fabius Pictor, nach der Darstellung

auf seinen Denaren ein Enkel oder Urenkel des

Q. Fabius Pictor Nr. 127, Munzmeister etwa
zwischen 640 = 114 und 650 = 104 (Mommsen
Miinzwesen 542 nr. 141 ; Trad. Blacas II 371 nr. 180.

Babelon Monnaies de la rep. rom. I 484). Die
Lesart bei Cic. div. I 43: in Nwmerii Fabii
Pictoris Graecis annalibus ist nur eine alte falsche

Verbesserung fur das hsl. uberlieferte numerum
14, 6. Plin. n. h. XXXV 19; mit seinem Nach- 60 und beweist nichts ffir die Existenz eines N.
kommen Nr. 126 zusammengeworfen von Hieron.

ep. 60 ad Heliodor. I 340 Vallarsi: nobUem virum
Q. Fabium miratur antiquitas, qui etiam Bo-
manae seriptor historiae est ; sed magis ex pie-
tura quam ex litteris nomen invenit). In den
Fasten begegnet der Name dieses F. nicht —
ein Beweis dafftr, dafi von den Zeitgenoasen die

Beschaftigung mit der Malerei dem vornehmen

Fabius Pictor ; es handelt sich dort tun den An-
nalisten Q. Fabius Pictor Nr. 126, wie iramer
man auch die verderbte Oberlieferungbehaudeln
will (vgl. darflber v. Gntscfamid KL Schrift.

V 513).

12«) Q. Fabius Pietor, der fllteste rOmisebc
Annalist. Von seinem Leben ist wenig bekannt.
529 = 225 diente er in dem Kriege gegen die
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Kelten (Eutrop. Ill 5. Oros. IV 13, 6) und hat

das hOchst wertvolle Verzeichnis der damals auf-

gebotenen oder verfugbaren italischen Streitkrafte

hinterlassen (Polyb. II 24, Iff. Diod. XXV 13.

Liv. ep. XX. Eutrop. Oros. Plin. n. h. Ill 138,

vgl. besonders Mommsen P. Forsch. II 382ff. f

zuletzt Beloch Beitr. z. alten Gesch. Ill 477ff.);

eine kleine Episode aus den Kampfen dieser Jahre

in Ligurien erzahlt er selbst in einem andern

Fragment (24 aus Plin. n. h. X 71), und zwar

laBt sich daraus schlieBen, daB er eine Offizier-

stelle innegehabt hat. Nach der Schlacht bei

Cannae wurde er im Sommer 538 =216 als Ge-

sandter an das delphische Orakel geschickt und

kehrte noch in demselben Jahre mit den Ant-

worten mid Anweisungcn des Gottes zurtick (Liv.

XXII 57, 5. XXIII 11, 1—6. Plut. Fab. 18, 3.

Appian. Hann. 27). Diese wichtige Sendiing laBt

ganz besonders einen SchluB auf seine Persfin-

lichkeit, seine Steliung und seine Bildung zu; er

muB einen nicht geringen Anteil an der Wand-

lung im religiosen Leben genommen haben, die

seit langer Zeit vorbereitet, damals unter dem

Druck der Kriegsnot sich in Bom vollzog (vgl.

dartiber Wissowa Religion u. Kultus d. Komer

54ff.). Die Vermutung liegt nahe und ist auch

schon geauflert worden (Diels Sibyllin. Blatter

11. 106), daB er Decemvir sacris faciundis gewesea

sei; freilich fehlt sein Name in den Personal-

notizen uber dieses Collegium wahrend des von

Liv. XX—XLV behandelten halben Jahrhunderts,

aber auffallenderweise beziehen sich diese Notizen

(zusammengestellt bei Mommsen K. Forsch. I

84f. Bardt Priester der vier groBen Collegien

28f.) nur auf neun von den zehn Stellen. Diels

(a. O. 104ff.) hat sogar die weitergehende Hypo-

these aufgestellt, daB F. der Verfasser des da-

mals entatandenen, bei Phlegon mirab. 10 erhal-

tenen Sibylluiischen Orakels gewesen sei, doch

legt er selbst auf den Namen kcin Gewicht. DaB
F. Senator war und zur Zeit des Hannibalischen

Krieges lebte, sagt noch Polyb. Ill 9, 4; auf

seine angesehene Lebcnsstellung weist derselbe

I 14, 2 im allgemeinen hin, und als aequal&m

temporibus huiusce belli bezelchnet ihn Liv. XXII
7, 4, wie Plut. Fab. 18, 3 als ovyyzvfc d. h. Gen-

tilen des Cunctators Nr. 116. Wieweit sich das

Leben des F. nach unten hin erstreckt hat, ist

nicht bekannt, doch mflchte man vermuten, dafi er

die Geschichte des zweiten Punischen Krieges erst

nach dessen Beendigung dargestellt habe.

Von dem Geschichtswerk des F.^ sagt Dionys.

I 6, 2 nach der Aufzahlung der griechischen Hi-

storiker, die kurz die Anfange Eoms bebandelt

batten : 6/aoia$ be rovzoig xal ordtv dtcwpoQovg

£$£&a>xav lOTogtag xal 'Fw/Ltatcov oooi ra 7ia?.ata

?oya tt}<; JtoXscos
r
E?J.r}vixf} dia/Jxz<t> avveyoaijmv,

(Si" E101 TZOEofivTCLTOl KAlVXOZ T£ tycifilOZ XoX AeV-

xiog Kiyxios (o. Bd. Ill S. 2556f.), aixyozzQoi

xara xovg $otvtxixovg axfiaoavTEg TioUfiovg " rov-

to)v Se r&v avboo>v sxaTsgog, olg fikv avzog £@yoig

xapgyEVEzo, dta zi]V efuzeiQiav axQificHg avsygmpe,

ra HI aQxata za fttxa xi)V xziatv zijg noltoig ye-

vousva x£<paXa«oda>g £ji£Sga/jtev. Dafi F. der erste

rOmische Geschichtschreiber war, bestatigt Dionys

selbst VII 71, 1: Koivrqt $afi(q> pefiaianfj XQ<*>-

ftevog xal ovdefiias hi feopevoc TtitmcK higas'

3iaXai6xatog yaQ avijQ z&v za 'Potfiama. «vra|a-

uevcov xtX., ebenso Liv, I 44, 2 : scriptorum anti-

quissimus Fabius Pietor. II 40, 10: apud Fa-

bium longe antiquissimum auctorem invenio (vgl.

auch I 55, 8. VIII 30, 7) und Cicero leg. I 6,

indem er nach den Pontifikalannalen als die alte-

sten romischen Geschichtswerke. die des F., Cato,

Piso, Fannius, Vennonius. in chronologischer Ord-

nung aufzahlt (vgl. Nr. 128). Fur die Abfassung

des Werkes in griechischer Sprache bietet aufier

10 Dionys nur Cic div. I 43 (angefiibrt bei Nr. 125)

ein ausdriickliches Zeugnis. Nachdem langere

Zeit die Meinung geherrscht hatte, F. habe die

griechische Sprache aus ahnlichen Grunden ge-

wahlt, wie Friedrich d. Gr. die franzOsische (vgl.

z. B. Peter Bell. I, LXXV), ist man jetzt (seit

Diels a, O. 9f. 105) mit Recht und allgemein

(vgl. z. B. Die Kultur der Gegenwart 18: v. Wi-
lamowitz Griech. Lit. 112; Leo Rom. Lit. 324)

zu der Auffassung Niebuhrs (R, G. II 9) zu-

20ruckgekehrt, daB ihn vor allem bestimmte die

Rucksicht auf das einzige gebildete Publikum

seiner Zeit, auf das hellenistische. Eine Folge

davon war, daB die Form seines Werkes fur Spa-

tere gar kein Interesse mehr hot; da aber der

Inhalt vollstandig in die Darstellungen der Nach-

folger uberging und zum Gemeingut wurde, konnte

es nun nicht ausbleiben, daB das Werk des F.

verhaltnismaBigfriihund spurlos unterging. Weder

sein Titel noch seine Einteilung ist bekannt, und

30 nicht ein einziges Bruchstiick ist im Wortlaut

tiberliefert, Die als ,Fragmente' gesammelten

Stellen, an denen F. mit Namen genannt wird

(bei Peter Hist. Rom. rell. I 5—39; Hist. Rom.

frg. 8—31), stammen zwar aus verschiedenen

antiken Autoren, lassen sich aber auf einen sehr

kleinen Kreis von wirklichen Lesern zuriickfuhren.

Die wichtigsten unter diesen sind die griechi-

schen Historiker von Fach gewesen, die auf F.

als den altesten und besten Gewahrsmann mit

40 vollem BewuBtsein zuriickgingen, zuerst Polybios

in der Darstellung der von jenem selbst eilebten

Zeit und der unmittelbar vorhergegangenen, dann

Andere in der Behandlung der altesten Geschichte,

wie namentlich Diodor und Dionys, bei denen

freilich die Ausbeutung des F. im umgekehrten

Verhaltnis zu der Zahl und Art der Zitate stent.

Die romische Annalistik vertritt fur uns aus-

schlieBlich Livius; er fiihrt F. je zweimal an fflr

die letzten Konige, fur die Samniterkriege und

50 fur seine eigene Zeit, auBerdem einmal fur Co-

riolan ; offenbar hat er ihn nicht regelmaBig als

Quelle zu Grunde gelegt, sondern nui herange-

zogen, wenn er durch andere Vorganger auf Be-

sonderheiten der Fabischen Darstellung hinge-

wiesen wurde , die jenen entweder bedenklich

oder beachtenswert erschienen waren (vgl. dazu

Schwartz o. Bd. V S. 957). AuBerhalb des

Kreises der Fachmanner haben allein Cicero und

Varro, die noch den ganzen Bestand der rflmi-

60 schen Literatur zu iibersehen vermochten, den F.

selbst gelesen ; Cicero konnte ein allgemeines Ur-

teil fiber ihn abgeben und gelegentlich eine Einzel-

heit aus der Erinnerung anfuhren; Varro hatte

Einiges aus ibm exzerpiert und gab das spateren

Antiquaren weiter (vgl. daruber Munzer Quellen-

kritik des Plin. 177ff.). Uber die in kteinischer

Sprache abgefaBten Annalen eines jungeren Fa-

bius Pictor s. Nr. 128.
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Aus dem vorliegenden Quellenmaterial ergab

sich von selbst, dafi das Werk des F., wie die
seiner Nachfolger, in drei Teile zerfallen mufite,
namhch die Urzeit, die altere Geschichte und die
selbsterlebte Zeit nebst der jttngsten Vergangen-
heit. Die Urzeit umfafite die Vorgeschichte, die
Grundungsgeschichte and die Konigsgeschichte
Roms; die Aufgabe des ersten BeaTbeiters wai
hier die Aufzeichnuug der bereits fest gewordenen
heimischen tlberlieferung und die Berucksichti- 10
gung der einschlagigen griechischen Historio-
graphie. In der Zeit des F. fand die bisher von
den Grieehen ausgebildete Aeneassage in Rom
ihre offizielle Rezcption und ihre erste Bearbei-
tung durch den nationalen Epiker Naevius (vgl.
Nor den Neue Jahrb. f. das klass. Altertum VII
256); P. hat sie daher in sein Geschichtswerk
aufgenommen (frg. 3 aus Cic. div, I 43 ; frg. 4 aus
Diod. VII 5, Iff. bei Euseb. chron. 1 284ff. Schoene;
vgl. auch frg. 5 bei Plut. Rom. 3, 1) ; bei ihm 20
schiebt sich bereits Alba als Mittelglied zwischen
Aeneas und Rom ein, so dafi er die chronolo-
gischen Ansatze griechischer Gelehrten gekannt
haben mufi, wie er ja auch das Jahr der Grim-
dung Roms nach griechischer Bechnung als 01. 8,

1 (= 747 v. Chr.) bestimmte (frg. 6 aus Dionys.
I 74, 1). Bei der Grundungsgeschichte wird er
von zwei Autoren gleichmafiig am Anfang und
am SchlufJ eines bestimmten Abschnitts zitiert
(frg. 5); bei Dionys. I 79, 4 beginnt dieser Ab-30
schnitt mit der Aussetzung der Zwillinge, bei
Plut. Rom. 3, 1 nicht viel fruher mit dem Zwist
des Numitor und Amulius; bei beiden endet er
mit dem Sturze des Amulius (Dionvs. I 83, 3.
Plut. Rom. 8, 15). Aber wahrend Dionys im An-
fang sagt, dem F. seien Cincius, Cato, Piso und
die meisten anderen Autoren gefolgt (eine Aus-
nahme Tubero I 80, 1), und am Schlufi seine Ge-
wahrsmiLnner als oiTzeol &afttov zusamrnenfafit, sagt
Plutarch am Anfang, F. sei dem Diokles von Pe- 40
parethos gefolgt, und nennt am Ende F. und
Diokles in dieser Folge. Dafi nicht F. von dem
Grieehen Diokles abhangt, sondern das Verhaltnis
zwischen beiden eher das umgekehrte war, haben
zuletzt Schwartz (o. Bd. V S. 797f.) und Christ
(S.-Ber. Akad. Munch. 1905, 116—122) dargelegt
(vgl. noch Peter Bursians Jahresber. CXXVI 1 99f.

)

;

dafi aber die urspriingliche Fassung der Erzah-
lung des F. von Dionys und Plutarch — auch
abgesehen von den leicht- erkennbaren Zutaten 50
(vgl. dariiber Schwartz a. 0.) — nicht bewahrt
worden ist, bedarf keines Beweises. Auch bei
der Sage vom Raube der Sabinerinnen und seinen
Folgeu berufen sich dieselben beiden Schriftsteller
auf F. (Plut. Rom. 14, 1 = frg. 7 fur die Zeit;
Dionys. II 38, 3. 39. 2. 40, 2 = frg. 8 fur Tar-
peia. stets im Gegensatz zu Piso); er ist auch hier
nur der iiiteste Vertreter der Vulgartradition, die
er ,nicht geschaffen, sondem gebucht' bat iK. J.

Neumann Strafiburger Festschrift zur Philo- 60
logenversammlung 1901, 325; vgl. iiber die Ent-
stehung der Romulussagen besonders Mominsen
R. Forsch. II 9ff.; Herm. XVI Iff. XXI 570ff.)-

Auf die spatere KOnigszeit beziehen sich mehrere
Zitate des F., davon zwei (frg. 9 bei Dionys. IV
15, 1 ; frg. 10 bei Liv. I 44, 2) auf die Servia-
nische Verfassung, die flbrigen auf Tarquinius
Superbus; es war hier wieder nur die Aufzeich-

nung der bereits fest gewordenen Tradition seine
Aufgabe, die er, unbekflinmert urn chronologische
Schwierigkeiten, getreulich ertullte im Gegensatz
zu deT spateren rationalistischen Kritik eines Piso.

Fur die ersten zwei Jahrhunderte der Repu-
blik konnte dem F. nur ein sehr durftiges Ma-
terial vorliegen ; fur das 3. Jhdt. begannen dann
die Quellen reichlicher zu fliefien, da bis zu den
Sammterkriegen die Familienuberlieferungen zu-
ruckreichen mochten, mit dem Pyrrhoskriege grie-
chische, zumal sizilische Berichte einsetzten und
vom ersten Punischen Kriege an Erzahlungen,
Aufzeichnungen und Denkmaler von Zeitgenossen,
zuletzt die eigene Kenntnis zu Gebote standen.
Dafi uns fur den ganzen Zeitraum vom Unter-
gang des Sp. Cassius bis zum Ende des zweiten
Sarnniterkrieges bei dem hier vollstandig vor-
liegenden Diodor (XI—XX) die alle anderen an
Wert tibertreffende Darstellung des F. erhalten sei,

ist nach Niebuhr (R. G. II 192 Anm. 629ff. Ill
264f. [vgl. Nr. 114 beim J. 439]) namentlich von
Mommsen (R. Forsch. II 221ff.) und zuletzt von
Schwartz (o. Bd. V S. 696f.) angenommen wor-
den ; so viele Angriffe diese Meinung erfahren hat,
so bleibt sie doch die begrundetste und wahr-
scheinlichste. Die auderwarts gegebenen Zitate
gerade aus diesen Abschnitten des F. lehren aber,
dafi er bereits auf eine Erweiterung des Stones
bedacht war, indem er paradigmatische Erzah-
lungen in die Geschichte einfugte, von denen
manche an keine Zeit gebunden waren ; dem Staats-
recht gehort z. B. frg. 28 an (aus Suid. II 2,

1401 Bernh.), dem Privatrecht frg. 27 (bei Plm.
n. h. XIV 89, vgl. auch frg. 14 mit der Bemer-
kung o. Bd. V S. 1982, 14), dem Sakralrecht
frg. 15 (bei Cic. div. I 55) und namentlich frg. 16
(bei Dionys. VII 71, Iff.) rait der Beschreibung
der pompa cireensis, die fiir den Interessenkreis
des Priesters F. charakteristisch ist; auch die Auf-
nahme eines erfundenen Apophthegmas (frg. 17
bei Liv. II 40, 11) und die den spateren Anna-
listen so gelauflge Art, von auswartigen Erfolgen
Epochen in der Sittengeschichte Roms abzuleiten
(frg. 20 bei Strab. V 228), gehoren zu den be-
merkensweiten Ziigen des F.

In der Geschichte der Samniterkriege, in denen
sich das Fabische Geschlecht zu hohem Ansehen
erhob , findet sich das einzige sichere Anzeichen
dafiir, dafi F. den Ruhm seines Hauses verkiin-

digte und wohl die Familienuberlieferung dabei
beranzog (frg. 18 bei Liv. VIII 30, 9, vgl. Nr. 114
zum J. 429). Immerhin sei auch hier ausdriick-

lich betont, dafi wirkliche Falschungen zur Ver-
herrlichung seines Geschlechts ihm nicht nach-
gewiesen sind. Fiir das Zeitalter der Punischen
Kriege ist sodann F. als der Vertreter der rtfnii-

schen Cberlieferung schlechthin von dem Grieehen
Polybios anerkannt worden. Dieser nennt ihn
zwar nur, wo er ihn bekampft, aber an bedeut-
samen Stellen. Im ersten Bach setzt er sich im
Eingang seiner Darstellung des ersten Pauischen
Kriegs mit dem RCmer F. und mit dem kartha-
gischen Parteiganger Philinos als den mafigebend-
sten Antoritaten auseinander (1 14, 1ft = frg. 21).
Da er hier ein far allemal sagt, dafi F. nicht
wissentlich und geflissentlich, sondem nur unbe-
wuBt und aus Patrio&mus gegen die historische
Wahrheit fehle, das aber durchweg, so fuhrt er
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ihn, urn dies zu beweisen, nur noch einmal am
Ende des Krieges an (I 58, 5 = frg. 22); ausge-

beutet hat er ihn aber in dem ganzen Buch aufs

starkste (vgl. zuletzt die im ganzen richtige Unter-

suchung von Reuss Philol. LX 102ff.). Im zwei-

ten Buch wird F. nicht mit Namen genannt; aber

offenbar ist er nicht nur die Quelle fur das Ver-

zeichnis der italischen Wehrfahigen im Kelten-

krieg von 529 = 225 (II 24, Iff., s. o.),_ sondem
auch fiir die vorhergehende wertvolle tibersicht 10

iiber die Keltenkriege Roms (II 18, Iff., vgl,

Mommsen R. Forsch. II 353ff.). Endlich im
dritten Buch nimmt Polybios noch einmal grund-
satzlich Stellung zu F., weil bisher nur dieser den
gewaltigen Kampf der ROmer mit Hannibal vom
rOmischen Standpunkt aus der gesamten gebilde-

ten Welt erzahlt hatte. Der Grieche wahlt fiir

seine Kritik einen schwachen Punkt der Fabi-

schen Darstellung: wie die Nachstbeteiligten auch
i]i neueren Zeiten iiber die Vorgeschichte groBer 20
Kriege absichtlich eine gewisse Unklarheit ver-

breiten oder doch nicht aufhellen, so hatte es die

rttmische Regierung auch beim Hannibalischen
Krieg getan, und gewisse Parteien in Rom und
in Karthago hatten ein besonderes, gemeinsames
Interesse daran, die offizielle Auffassung zur Herr-
schaft zu bringen. Einer der vornehmsten lite-

rarischen Vertreter dieser Auffassung ist F. ge-

wesen, und darum mufite er sich den Tad el des

Polybios gefallen lassen (III 8, Iff. = frg. 25, vgl. 30
auch Xr. 116). In der ganzen Darstellung der

selbsterlebten Zeit dtirfte F. den ROmer und den
Fabier, den Parteipolitiker und den Staatspriester

nicht verleugnet haben (vgl. z. B. Nr. 116 und
den Art. C. Flaminius); kein gerechter Beur-
teiler wird das unentschuldbar finden, und darum
ist vermutlich auch der Einflufi des F. auf alle

spateren Geschichtschreiber des Hannibalischen
Krieges ein sehr starker gewesen, obgleich er fur

uns im einzelnen nur selten erkennbar ist. Nicht 40
durch die Kunst der Darstellung, aber durch den
zum erstenmal offenbarten Reichtum des Inhalts

der rOmischen Geschichte durfte das Werk des F.
der grofien Zeit, in der es entstand, wiirdig ge-

wesen sein; es hatte von so vielem Ruhmvollen
zu melden, dafi es im allgemeinen stets die Wahr-
heit melden konnte. Die wenigen sicheren Nach-
richten daruber und die vielen Versuche, mehr
davon zu ermitteln, sind oft zusammengestellt,
u, a. bei Wachsmuth Einleitung in d. Stud. 50
<L alten Gesch. 622 und bei Schanz Gesch. d.

rom. Lit. 12 I20ff.

127) Q. Fabius Pict-or, wahrscheinlich Sohn
des gleichnamigen Geschichtschreibers Nr. 126,
wurde im J. 564 = 190 als Flamen Quirinalis
inauguriert und fiir das folgende J. 565 = 189
zum Praetor gewiihlt (Liv. XXXVII 47, 8). Durch
das Los fiel ihm Sardinien als Provinz zu (ebd.

50, 8); aber der Pontifex masimus P. Licinius
Crassus erhob Einspruch dagegen, dafi der Flamen 60
des Quirinus die Stadt verlasse und ein militari-

sches Kommando ubernehine; darftber entstand
zwischen beiden ein heftiger Streit, der schlieB-
lich vom Senat zu Gunsten des Pontifes ent-

schieden wurde; doch als F. nunmehr sein Arat
uberhaupt niederlegen wollte, hielt ihn der Senat
davon ab und fibertrug ihm die Rechtsprechung
inter dves et peregrinos (ebd. 51, 1—6, auch auf-

fenommen in die neue ep. XXXVIIa, Pap. Oxyrh.
V 95 Z. 3—6), F. starb 587 = 167 (Liv. XLV

44, 3); auf den Denaren seines Nachkommen
Nr. 125 wird er mit der Beischrift Quirin(alis)

dargestellt mit Helm , Schild und Speer , die

Priestermutze in der Hand, — ein Hinweis auf
die ihm bestrittene Vereinbarkeit geistlicher und
kriegeri3cher Wirksamkeit.

128) Ser.(?) Fabius Pictor. Cicero Brut. 81

nennt unter den jiingeren Rednern, die noch bei

Catos Lebzeiten auftraten, zuerst den Historiker

A. Postumius Albinus, Consul 603 = 151 — den
holier hinaufzurvicken nicht mehr notig ist, seit-

dem der Anonymus Cortesianus (Rh. Mus. XXXIX
623 u. 0.) von T raube als Falschung erwiesen

ist — und fahTt dann fort: et tenuit cum lioc

loeum qumdam etiam Ser. Fulvius (Consul 619
= 135) et una Ser. Fabius Pictor , et iuris et

litterarum et antiquiiatis bene peritus ; Quintus-
que Fabius Labeo (Consul 571 = 183 und Ponti-

fex, vgl. Nr. 91) fuit ornaius isdem fere laudi-

bus. Das Praenomen Servius kommt bei den
Fabiern sonst nirgends vor und kOnnte daher auf

Textverderbnis beruhen (Mom ms e n R. Forsch. I

16, 15), zumal nach dem vorhergehenden Ser.

Fulvius. Infolgedessen haben zwei Vermutungen
vielfach Anklang gefunden. Nach der einen ware
statt Ser. vielmebr J\

T
. zu lesen und der von

Cicero hier genannte Mann mit dem de div. I 43
identisch; dagegen spricht, dafi die Annahme
eines literarisen tatigen N. Fabius Pictor auf einer

noch viel schlechteren Textuberlieferung ruht (vgl.

Ni. 125). Nach der andern Ansicht ware Ser.

Fabius Pictor verwechselt mit Q. Fabius Servilia-

nus Nr. 115; dafur lafit sich geltend machen,
dafi die Zeit dieses F., der Consul 612 = 142
war, und seine literarischen Interessen gut passen

wiirden; aber der Irrtum des Autors oder des

Schreibers lafit sich seiner Entstebung nach kaum
erklaren, und es ist ja auch ein Fabius Pictor

bekannt, der gleich jenem Pontifex Fabius Ser-

vilianus fiber Pontificalrecht geschrieben hat. Eine
Anzahl von Zitaten stammen aus libri iuris pon-
tifioii eines Fabius Pictor, dessen Vorname nir-

gends angegeben wird; aus Buch I fuhrt Macrob.

Sat. Ill 2, 3 und 11 je ein Wort (porricere und
vitu!ari) an, Gell. I 12, 14 die Worte, mit denen

der Pontifex Maximus die Vestalin greift, und X
15, Iff. dem Inhalt nach die Vorschriften fiir den
Flamen Dialis. Buch III zitiert Non. p. 518, 36
(s, u,); ob das ohne Buchtitel gegebeue Zitat

Fabius Fiefor lib. XVI (iiber Opferritual) bei

Non. p. 544, 22 ganz in Ordnung ist, kann zweifel-

haft erscheinen. In commentario veteri Fabii

Pictoris legi, sagt ferner Varro bei Non. p. 223,

17 (ebenfalls Opferritual); aufierdem wird noch

Fabius Pictor ohne Angabe der Schrift fur die

Aufzahlung der Di Indigites des Feldbaues bei

Serv. Georg. I 21 und fur Puilia saxa bei Fest.

p. 250 angefuhrt, und auch diese Stellen sind

unter die Fragmente des Werkes iiber Pontifical-

recht aufgenommen worden (zuletzt bei Bremer
Iurisprud. Antehadr. quae supersunt 9— 12, fruher

bei Peter Hist. Rom. rell. I 111—113 und bei

Huschke Jurispr. Anteiustm.5 2—5). Im ganzen
ergibt sich, dafi die rOmischen Antiquare wie
Varro, von dem wohl alle Spateren direkt oder
indirekt abhangen, eine Schrift eines Fabius Pic-
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tor aus der Zeit urn 600 = 154 besassen, in der,

vielleicht in drei Buchern, die Pflichten der Staats-

priester verzeichnet waren; die Schrift gehOrte
zu der Gattung der Commentarii pontificum, und
ilir Verfasser wird selbst Pontifex gewesen sein,

zumal da in dieser Zeit stets ein Fabier Mitglied

dieser Priestersch aft gewesen zu sein scheint (vgl.

Nr. 91 und 115), Nun sind auch von einem Fabius
Pictor Annalen in lateinischer Sprache bezeugt.

Cicero de or. II 51 und 53 nennt als die altesten

Historiker zweimal Cato, Pictor und Piso in dieser

Reihenfolge; bier kommt es ibm auf die Form
ihrer Werke an, dagegen leg. I 6, wo er F. an die

Spitze und Tor Cato stellt, mehr auf den Inhalt

;

wahrend er an der letzteren Stelle den alten

griechisch schrcibenden Annalisten meinen kann,

muB er bier einen nach Cato lateinisch schrei-

benden ini Auge haben. Quintilian inst. or. I 6, 12

erwahnt, daB Varro in eo libra, quo initio, 7?o-

manae urbis enarrat, lupum feminam (licit En-
nium Pictoremqice Fabium secutus, betracbtet

also wieder den lateinisch schreibenden Pictor als

junger als Ennius, dd mit Cato fast genau gleicb-

alterig war. Dafi dieser um 600 = 154 anzu-

setzende Verfasser lateinischer Annalen mit dem
gleichzeitigen Verfasser des Werkes iiber Ponti-

ficalrecht identisch ist, sagt ausdrticklicb Non.

p. 518, 34: Fabius Pietor rerum gestarum lib. I:

.et simul videbant picum Martium'; idem iuris

pontificii lib. Ill:
t
Pilumno et Pieumno*. Wie

die von Quintilian und Nonius angefuhrten Worte,
so stammt aucb das von Servius A en. VIII 630
erhaltene: Fabius speluneam Martis dixit, aus

demselben einen Satze im Anfang von Bucb I der

Annalen. Im Wortlaut und mit Anfubrung von
Titel und Buchzahl hat sonst nur Gell. V 4, 1. 3

eine vereinzelte Lesefrucht aus Bucb IV iiber-

liefert, die knappe Notiz, daB im 22. Jabr nach
der Einnabme Roms durch die Gallier zum ersten-

mal der eine Consul aus der Plebs gewahlt wor-

den sei (vgl. diese Notiz in ahnlicher Fassung in

den Fasti Cap. zum J. 387 = 367); sie wird ahn-

lioh wie bei Liv. VI 42, 9. VII 1, 1 am Anfang
oder am Ende eines Buches gestanden haben, so

daB sie, wie Gellius fingiert, beim Aufschlagen

des Werkes leicht in die Augen fallen konnte.

Die sonstigen Zeugnisse und Bruchstiicke der

lateiniscben Annalen des Pictor (bei Peter Hist.

Rom. rell. I 1091; Hist. Bom. fig. 74f.) sind un-

bedeutend oder unsicber; wenn Serv. Aen. XII
G03 nicht besser dem griechischen Werke seines

Vorfabren zugewiesen wird (vgl. Peter Rell. I,

CLXXVIII 1), so kann es die Ansicht unterstiitzen,

daB das lateinische Geschichtswerk und die Bucher
liber Pontificalrecbt von demselben Manne her-

riihren. Im ganzen darf man annehmen , daB
auBer dem alten Annalisten Q. Fabius Pictor nur
nocb ein etwa um zwei Generationen jiingerer

Fabius Pictor sich literarisch hervorgetan bat,

und zwar auf den zwei Gebieten des Sacralrechts

und der Geschichtschreibung , so daB die kurze

Cbarakteristik bei Cic. Brut. 81 {s. o.) ebenso

treffend wie erschopfend 1st. Das Praenomen dieses

Mannes festzustellen hindert vielleicht nur ein

Vorurteil (vgl. z. B. mit dem einzigen Ser. bei

den Fabiern den einzigen Tib. bei den Corneliern

o. Bd. IV S. 1357); das Verhaltnis seiner An-
nalen zn den griechisch geschriebenen seines Vor-

fabren zu erkennen, ist unmoglich, -veil sie spilteren;

Historikern ganz unbekannt waren ; immerhin set

angeftthrt, daB der Specht in der Romulussage
nur noch bei Plut. Rom. 4, 3f ; fort. Rom. 8 vor-

kommt, also in der einen DaTstellung, die sich

auf die griecbischen Annalen beruft (nicht in der
andern bei Dionys. I 79, 6f.). [Miinzer.]

129) Fabius Planciades Fulgentius s. Ful-
gentius.

10 130) L. Fabius L.
f. Qalferia) Pollio, quae-

stor impferatoris) , leg(atus wohl eines Procon-
suls), tribfunusj plebis, [praetor], proe[o(n)s(ul)]
provine(iae) . . . Fragment seiner, vor der Porta.

Aurelia bei Rom gefundenen Grabscbrift (CIL VI
1411). Die Tribus Galeria und der Name eines

Duovirn von Saepo in der Baetica, Fabius Pollio

(CIL II 1340), sprechen daftir, dafi F. aus Spanien
stammte. [Groag.]

131) Fabias Pomponianus, dux limitis Libyci
20 (mit diesem der nachdiocletianischen Terminologie

entnommenen Titel bezeichnet der Autor wohl
den militarischen Befehlsbaber von Numidien)T

erhebt im Verein mit dem Proconsul von Africa,

Vibius Passienus , den Celsus als Gegenkaiser
gegen Gallienus (zwiscben 260 und 268 n. Chr.)t

Hist. aug. tyr. trig. 29, 1. [Stein.]

132) Fabius Postuminus. a) Name. Plin. ep.

IX 13, 13 ist im Codex Mediceus Fabius Maxi-
minus iiberliefert, im Cod. Dresdensis und der

30 Ed. princcps lautet der Name Fabius Postumius7

in der Ausgabe des Aldus 1508 Fabius Posthu-
minus. DaB Fabius Postuminus die richtige

Namensform ist, beweist CIL III 14451 ([Fajbius
Postuminus). Inscbrift und Miinze, die ihn als

Proconsul von Asia nennen, geben nur das Cog-
nomen (Le Bas III 841 [IJJoarovfieTfvog]. Greek
coins Brit. Mus., Lydia 304 nr. 73 IIoofTOVfiei]-

vog).

b) Als der jungere Plinius im J. 97 (vgl.

40Mommsen Herm. Ill 37. 90) vor dem Senate

Anscbuldigungen gegen Publicius Certus, ein

Werkzeug Domitians , erhob , nahm sich F. des

Certus an (Plin. ep. IX 13 , 13). Er kam zum
Worte nach dem Consular Fabricius Veiento und
vor dem Praetorier (Q. Fulvius Gillo) Bittius Pro-

cuius, der noch in demselben oder im nachsten

Jahre den Consulat bekleidete (vgl. Plin. ep. IX
13, 23). Demnach war er selbst vermutlicb be-

reits Consular, wenn auch — wie sich aus der

50 Zeit seiner spateren Amter ergibt — einer der

jiingsten. Im J. 103 verwaltete er als consula-

rischer Legat die Provinz Moesia inferior (CIL
III 14451 Tomi, vgl.Tocilescu Fouill.etrecherch.

arch, en Roum. 1900, 215; sein Nachfolger war
A. Caecilius Faustinus, Consul 99, Legat 105,

vgl. o. Bd. Ill S. 1201 Nr. 54). Noch unter

Traians Regierung war er Proconsul von Asia

(Le Bas-Waddington III 841: Schreiben des

F. an die Stadt Aizanoi; Head Greek coins,

60 Lydia 304 nr. 73 Miinze von Thyatira, vgl. WT

ad-
din gton Fast. d. prov. As. nr. 115). Er wird
dieses Amt um das J. 110 bekleidet haben, jeden-

falls vor dem J. 114, da auf der Mflnze unter

Traians Titeln Optimus noch fehlt (BitfciuB Pro-

culns [a. o.] war Un J. 115 oder 116 Proconsul,

vgl. Prosopogr. II 93 nr. 369. Heberdey daterr:

Jahresh. VIU 1905, 28HE.). Waddington (a.

a. O.) vermutete, dafi F. in einem Inschriftfrag-
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ment aus Praeneste (CIL XIV 2933 a) genannt
sei: ... f(ilius) Pap(vria) Post [pro]cos.
provm[ciae Afrieae oder Asiae, pra]ef(eotusJ
wr[bi] .... (das zweite Fragment XIV 2933 b
scheint nicht dazuzugebfiren, vgl. BorghesiOeuvr.
IX 277f.); Borghesi dachte an L. Maecius
Postumus; beide Identifizierungen sind unbeweis-

bar.

133) Fabius Priscus, Legat der Legio XIV

(den Rhetoren) und Fachverwandten (den Gram-
matikern) u. a. heiBt er fast ausnabmslos nur
Quintilianus; doch Marcus Quintilianus in einem
Elfsilbler des Apollin. Sidon. carm. 9, 317 und
mit dem Geschlechtsnamen Fabius allein bei
Ausonius an der gleich unten angefuhrten Stelle

und bei Hieronymus ad Pammachium de morte
Paulinae (Migne L. XXII 644): felices , inquit
Fabius, artes essent, si de illis

. soli artifices
Gemina Martia victrix, fiihrte die Legion, die 10 iudiearent. Die sprachlicb altere Form des Namens
zum Kriege gegen Civilis beordert worden war
(Tac. hist. IV 68), im J. 70 n. Cbr. aus Britan-

nien in das Gebiet der Nervier und Tungrer,
deren Unterwerfung er entgegennahm (Tac. ebd.

IV 79). Jedenfalls noch unter seinem Befehl stieB

die Legion zum Heere des Legaten von Nieder-
germanien, Q. Petillius Cerialis (Tac. ebd. V 14),

nahm an dem siegreichen Treffen bei Vetera teil

(V 16) und wurde am Tage darauf in die ober-

Quinctilianus (iiberliefert auf Munzen und In-

schriften z. B. Babelon Monn. de la republ. rom.
II 257 nr. 2. CIL 12 p. 29 [Fasti Cap.]. VI
2028 d [Acta Arv.]; vgl. quinctus

t
Quinetius,

Quinctilius u. a.) ist fur den Rhetor ganz un-
genugend bezeugt. Sie scheint schon im Laufe
des 1. cbristlichen Jhdts. allmahlich abgekommen
zu sein, und Quintilian hat entsprechend seinen
sonstigen Grundsatzen dieser altfrankischen Form

germanische Provinz zur Unterstutzung des Legaten 20 gewiB nicht seinerseits zu langerem Leben ver-
Annius Gallus abkommandiert (V 19). In einer holfen.

Inschrift aus Tarraco (CIL II 4117), die den
Cursus honorum eines M. Fadins Priscus bis zur
Quaestur enthalt, soil nach einigen Abscliriften

™lmehr Fabius zu lesen sein (s. Fadius).
[Groag.]

134) Fabius Pro[ouhis] oder Pro[culianus]
s, Fabius Nr. 14.

135) Fabius Quintilianus, der Vater (doch s.

Geburtig war Quintilian aus Calaguiris in

Hispania Tarraconensis; Sueton bei Hieronymus
zu Euseb. chron. a. 2104 nennt ihn ex Hispania
Calagurritanum; vgl. Auson. XVI (prof. Burdig.)

2, 7 p. 56 Sch. adserat usque licet Fabium Cala-
gurris alumnum (s. ebd. 2, 2. 16); ferner Hieron.
contra Vigilantium (Migne L. XXIII 340) iste

caupo Ccdagurritanus et in perversum propter
S. 1846f.) des beruhmten Lehrers der Beredsam- 30 nomen viculi mutus Quintilianus miscet aquam
keit, war auch als Redncr und Lehrer der Rede-
kunst in Rom tatig. Es gedenkt seiner der Rhetor
Seneca contr. X praef. 2, wenn aucb in wenig
schmeicbelhafter Weise (quomodo L. Asprmas out
Quintilianus senex deelamamrit; transeo istos,

quorum fama earn ipsis exstineta est). Da Seneca
der Altere zwischen 37 und 41 n. Chr. gestorben
ist und an der erwahnten Stelle von Quintilian wie
von einem bereits Verstorbenen gesprochen wird, so

vino. Von den beiden Ortschaften dieses Namens
in jener spanischen Provinz (s. Bd. Ill S. 1327),
Calagurris Nasica (heute Calahorra) und Calagur-
ris Fibularensis (Plin. n. h. Ill 24), hat die erstere,

die bedeutendere von beiden, ein romisches Muni-
cipium, den nachsten Anspruch die Geburtsstadt
Quintilians zu heifien. Erwahnungen seiner spani-

schen Heimat oder Anspielungen darauf finden sich

nicht in Quintilians Werk Er wehrt z. B. I 5, 57
miissen wir annehmen, daB er hochstens die Mitte40fast so'rglich ab vom spanischen Latein etwas aus
der 30 er Jahre des 1. Jhdts. n. Chr. erlebt hat,

also auf die Erziehung seines Sohnes keinen
wesentlichen EinfluB iiben konnte. So erklart es

sich auch, dafi dieser nur einmal in seiner insti-

tutio des Vaters gedenkt (IX 3, 73). Ein zweites
Zitat findet sich Senec. contr. X 4, 9. Beide
Stellen zeigen, daB Quintilian, der Vater, nach
Art der Rhetoren seiner Zeit durch Wortspiele
zu glanzcn suchte. [Kappelmacher.]

eigener Kunde zu sagen : .gurdos', quos pro sto-

lidis accipit mlgus, ex Hispania duxisse ori~

ginem audivi; vgl. aucb I 5, 8. Und wenn Quin-
tilian lifters die Worte pandus und pandare

braucht, die sich nicht selten im spanischen Latein
finden (E. Wolfflin Arch. f. lat, Lexikogr. I

336), so ist so viel sicher, daB Quintilian. der
sich auf Sprache und Sprachgebrauch verstand.
diese Worte als gut stadtrdmisch ansah und sie

136) Fabius Quintilianus, altester Sohn des 50 vermieden hfitte, wenn er an ihnen irgend eine
Rhetors, von einem Consularen adoptiert und von provinzielleFiirbungempfunden. FreilichF.Filelfo
seinem Onkel miitterlicher Seite, einem Praetorier, —*—*- ~~^ - ~: t._:-^- ! -. ^ /.._i ^
zum Schwiegersohn ausersehen, stirbt nach acht-
monatlicher Krankheit im zehnten Lebensjahre,
Quintil. VI praef. 9—13.

137) M. Fabius Quintilianus, der Rhetor.
Seine Lebensbescbreibung fand sich bei Suetonius
de rhetoribus und zwar. wie aus dem erhaltenen
index rhetorum erhellt (p. 99 Reiffersch.), an zweit-

getraute sich in einem Briefe 1440 (vgl. G. Voigt
Wiederbeleb, d. klass. Altertums I 3 464) von
Quintilian zu schreiben : sapit hispanitatem nescio

qitam, hoe est barbarism plane quandaml
Quintilians Vater wird IX 3, 73 erwahnt: et

cur me prohibeat pudor uti domestico exemplo
(eines glucklichen Wortspiels)? pater mens contra
eum qui se legationi immoriturum dixerat nsw.

letzter Stelle. Aus dieser uns verlorenen Vita 60 Gewohnlich glaubt man den Vater Quintilians
entnahm Hieronymus zu Euseb. chron. zwei
Notizen (s. u.). Den vollstandigen Nam en wie
oben geben die Hss. der Institutio oratoria (ebenso
der groBeren und der kleineren sog. Quintiliani-

schen Deklamationen , s. u. S. 1862) , sodann
Suetonius im Index rhetorum (s. o.) und aus Sueton
Hieronymus zu Euseb. chron. a. 2084. Bei seinen
Zeitgenosseo und spater bei seinen Fachgenossen

auch bei Seneca controv. X pr. 2 erwahnt. Dort
wird ein Quintilianus senex als Declamator ab-

schatzig genannt und seine Besprechung abge-

lehnt: pertinere ad rem non puto . . . quo modo
L. Asprenas et Quintilianus senex declamaverit :

transeo istos quorum fama eum ipsis extineta
est. Trotzdem wird von Seneca ebd. X 4, 19 eine

Sentenz dieses Quintilian angefOhrt, also wohl
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aus (lessen jungerer Zeit, als er noeh nicht durch

Alter geschwacht war. Seneca stand im hohen

Greisenalter , als er — in den dreifliger Jahren

des 1. christlichen Jhdts. -^jenes Werk schrieb.

Er spricht von langst vergangenen Zeiten (vgl.

contr. I pr. 3ff.) und von j en era Quintilian als

einem Greise und als einem zur Zeit, da er selbst

schrieb, Verstorbenen. Nun fallt aber die Geburt

des Verfassers der Institutio oratoria etwa in die

Was wir von der Ausbildung Quintilians

erfahren, weist nicht auf Spanien, sondern auf

Rom hin, wie sich denn Quintilian iiberhaupt

ganz als R6mer fiih.lt und gibt (s. z. B. I 10,

14 und o. S. 1846). Seit seinem Knaberi- und
Jiinglingsalter (s. die oben angefiihrten Stellen)

war er in Rom, Besonders schlofi er sich tier dem
Domitius Afer aus Nemausus (s. o. Bd. Y S. 1318)

an. Wenn Quintilian X 5, 19 dem Jiinger der

Mitte eben iener dreifiiger Jahre (s.u.); demnach 10 Beredsamkeit den Rat gibt oratorem s%b% alt-

kann jener bei Seneca erwahnte Declamator nicht

der Yater unseres Quintilian sein (M. Bonnet).

Moglicherweise war er, wie Ofters angenommen

worden ist, dessen Grofivater. Dann hatte sich

der Beruf des Rhetors durch drei Geschlechtcr in

der Familie vererbt.

Die Lebenszeit Quintilians lafit sich nicht

nach Geburts- und Todesjahr feststellen, aber

doch ziemlich genau umgrenzen. Am weitesten

quern deligat quern sequatur, quern imitetur, so

riet er an, was er selbst gegeniiber Afer getan

hatte. Ihn verehrte er aufs hOchste; die An-

hanglichkeit des Schiilers iibersah dabei den be-

denklichen Charakter des Lehrers. VgL V 7, 7

sufficiebant alioqui libri duo a Domitw Afro

in hanc rem (die Zeugenbefragung) compositi,

quern adulescentulus senem colui, ut non lecia

mihi tantum ea, sed pleraque ex ipso sint eognita.

Sekftton 1 NoS V'l 3 57 ,^^«20X 1.1.8 XII 11, 3 nnd be8on e

?
was H*.

T .. T-, i. , .- „„.„•„ r}«» nir „»»«] -mi. TT U. 10 semen Lehrer Quintilian erzahleu
Iunius Bassus, homo in primis dieax

}
asinus

alhus i vocabatur und X 1, 24 nobis pueris «w-

signes pro Voluseno Catulo Domitii Afri, Crispi

Passieni, D. Laelii orationes ferebantur. Aber

aus diesen Stellen konnen wir jetzt nur noch so

viel erschliefien, dafi, da der genannte D. Laehus

Balbus (vgl. Prosopogr. imp. Rom. II 260 nr. 28)

im J. 37 rait der deportatio in insulam bestraft

wurde (Tac. ann. YI 48), jener Prozefi des Yolu-

ep. II 14. 10 seinen Lehrer Quintilian erzahleu

lafit: adsectabar Domitium Afrum usw. Aufier-

dem nennt Quintilian den M. Servilius Nonia-

nus (f 59 li. Chr. Tac. ann. XIV 19) als seinen

Lehrer X 1, 102 Servilius Nonianus, qui et ipse

a nobis auditus est. Endlich bezeichnen die

Scholien zu luven. 6, 452 den Remmius Palae-

nion als magister Quintiliani oratoris. MOglicher-

weise ist diese Notiz aus Suetons Leben des Gain-

x. x.-;_V'^ „:„x.4. n »«Mi.i;A Rf <uft ip.Tie mir ftine ziemlich kuhle Erwahnung des ralae-
was aber naturlich nicht ausschlielit ,

dafl jene

Reden noch laiigere Zeit nachher in Ruf standen.

Bestiramteres lehren die Stellen V 7, 7 Domi-

tium Afrum (b. u. S. 1848) adidescentulus senem

eolui. X 1, 86 (vgl. 118) verba quae ex Afro

Domitio invents except (vgl. noch I 5 , 24 ,
wo

Quintilian auch den Domitius im Sinn hat,

.Atreus' nobis iuvenibus dactissimi senes acuta

prima dicere solebant). Da Cn. Domitius Afer

nur eine ziemlich kiihle Erwahnung des Palae-

mon, die auf nahere Beziehungen nicht schliefien

lafit, I 4, 20 alii tamen ex idoneis dumtaxat

auetoribus . . . ut Aristoteles et aetata nostra Pa-

laemon. Die von manchen auf Palaemon bezogene

hofliche Wendung I 6, 35 cuius etymologiae (stella

= luminis stilla) auctorem clarum sane in lit-

teris nominari in ea parte, qua a me reprehen*

ditur, inhumanum est kann ihm nicht gelten,

(s o Bd Y S 1318) in sehr hohem Alter 40 da Quintilian von einem noch Lebe.iden spricht,

A -\n -Jtt ii "oi :„ t Kf. - nv^ /Tor. ann Pflla^mon aher. als Quintilian schrieb, langst ge-
(Quintil. XII 11, 3) im J. 59 n. Chr. (Tac. ann.

XIV 19) starb, so wird Quintilian um das J. 35

n. Chr. geboren sein, und darait stimmt VI 1, 14

egregie nobis adulescentibus dixisse aceusator

Gossutiani Capitonis videbatur. Denn der Prozefi

des Capito fallt ins J. 57 (Tac. ann. XIII 33. Pro-

sopogr. imp. R. I 475). Jenem Ansatz seiner Ge-

burt widerspricht nichts, was wir sonst beibringen

konnen, weder daft Quintilian den vorzuglich

Palaemon aber, als Quintilian schrieb, langst ge-

storben war (Teuffel R. Litt.-Gesch. § 282, 3).

Die hauptsachlichsten Redner, die Quintilian er-

lebt, die er studiert, an denen er zur Empfeh-

lung oder Warming seine Beobachtungen gemacht

hat
t
nennt er zusammenfassend XII 10, 11 in

Us etiam quos ipsi vidimus eopiam Senecae

(t J. 65), vires Afrimni (f etwa zwischen J. 60

—70), maturitatem Afri (t J. 59; vgl. X 1, 118
*_1_- * 7^..^ .V ,'.,.„ A fair- Ot TtjJl.ltJtkonnen, weder aali yuinunan aen vunsugum — .w ,

/k—w™— -,-- m -- --
- ^ njJM

aus Tacitus Dialog bekannten lulius Secundus 50 eorum quos vzdenm Domitius #<?**%"
seinen Altersgenossen und vertrauten Freund nennt African* longe prwtmtitssimi), w""™"*"

°- -
— - -ons rhetores Crispi (f hochbejahrt urns J. 90), sonum Ya?™*\

"" ""

(cos. J. 68), elegardiam Secundi (s. o. o. 1»4'J

reperiemus.

tber die Anfange seiner Tatigkeitals Red-

ner Sachwalter und als LehTer der Beredsamkeit

ist nichts (iberliefert. Nur die Notiz aus Sueton

bei Hieronymus zum J. 2084 = 68 n. Chr. M.

Fabius Quintilianus Romam a Gaiba perdur
-, i»oi __^ „„v.i;«fta« daft OnintiliaTi nach

(X 3, 12). noch dab Quintilian in Sueton

(s. deren Index p. 99 ReirTersch.) unmittelbar

nach Sex. lulius Gabinianus (Teuffel R. Lit.-

Gesch. § 315, 2| behandelt war, dessen Bliitezeit

Sueton bei Hieronymus zu Euseb. a. 2092 == 76

n. Chr. ansetzt: ^Gabinianus celeberrimi nominis

rhetor in Gallia- docuit. Ygl. noch V 13, 48

quod factum venuste. nostris temporibus elusit

ImW^^^ daB Quintilian naeh

lit U^Tl?%JS£. senem^imui, Yollendung seiner atatota f^^JSl
Ni^stratm utroqua certamine (Juciandi pugnan- Heimat Spamen^^|X der seU tem
diaus\ isdem dielus {an den Olympien der 01. 204 gewann, dem Ser. Snlpicros^Galba, der seit dem

t^X^? fa Kra^l Olympia 335) J. 60 acht Jahre !«*»«*£« von H.pajua

coronabatur. YQI 3, 31 memini iuveni* admo- Tarraconensis war C^W-^« ^
i^ PJ

Zm inter Pompmivm et Smecam (Teuffel R. sanlich bekamit^^f^^^^
Lit-Gesch. 8 290^ 5) etiam praefationibus esse Kaiser den Qmntifaaj bewog, iiach tanUt
tra^atum an usw. zukehren. Wo anintdian vorher in Spanien sich
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riiedergelassen und gewirkt hatte, steht dab in, ob

in seiner wenig bedeutenden Yaterstadt Calagurris

oder etwa in der seit Augustus macbtig aufge-

bliihten Provinzialhauptstadt Tarraco. Hier konnte

er leicht die Aufmerksamkeit des Statthalters

auf sich Ziehen. Besonders wichtig zur Beurtei-

lung der Stellung, welche Quintilian spater als

Lehrer in Rom emnahm, ist die Notiz des Hiero-

nymus zum J. 2104 = 88 n. Chr. Quintilianus

Anstellung zu teil werden konnte, mullte Quin-

tilian sich in Rom hervorgetan haben, und so

gewinnt jene Nachricht voile innere Wahrschein-

lichkeit, daB Quintilian auf Anregung Galbas

in der zweiten Halfte der sechziger Jahre seine

Lehrtatigkeit in Rom aufgenommen hat.

Als Quintilian schon sein Amt und seinen

Beruf praktisch auszuiiben aufgegeben hatte (s.

auch II 12, 12 quando et praeeipiendi munus

ex Hispania Galagurritanus primus BomaeWiam pridem deprecati sumus et in foro quoque

publicum scolam et solarium e fisco aeeepit et

daruit, welche Cassiodor chron. p. 139 Momm-
sen (Mon. Germ. Auct. antiquiss. XI 2) wOrtlich

aus Hieronymus — nur lafit er Calagurritanus

aus — wiederholt. Man erkennt aus der Tat-

sache, dafi man sich damals zuerst entschlofi,

Qffentliche Schulen einzurichten und offentliche

Gelder zur Besoldung von Lehrern auszuwerfen,

zugleich, in welchem Ansehen der stehen mufite,

dicendi) und in der Zeit, wahrend er sich der

Abfassung seiner Institutio oratoria widmete, iiber-

trug ihm Domitian den Unterricht seiner Grofi-

neffen : IV pr. 2 cum, mihi Domitianus Augustus

sororis suae nepotum delegaverit curam. Eben-

darauf beziehen sich die Worte YI pr. 1 : kaec . . .

nomssime paene etiam necessitate guadam officii

dslegati mihi sedulo laborabam. Die Schwester

Domitians Flavia Domitilla (s. Prosopogr. imp.

zu dessen gunsten eine sokhe Neuerung einge-20Rom. II 81 nr. 278) ,_
deren _

Gatten wir nicht

fiihrt wurde. Nur kann das J. 88, dem Hierony-

mus jene Notiz beigeschrieben hat, nicht das

richtige sein, auch nicht das J. 93, welchem Cassio-

dor, in der Zuteilung des von Hieronymus Ent-

nommenen au bestimmte Consulate oft sehr will-

kiirlich, die Notiz des Hieronymus beisetzt: His

conss. (niimlich Pompeio Collega et Priseino oder,

wie Cassiodor nach Victorius Aquitanus sie fehler-

haft nennt, Silvanus et Priscus) Quintillianus

kennen, hatte eine gleichnamige Tochter (s. Pro-

sopogr. a. a. O. nr. 279) , vermahlt mit Flavius

Clemens (cos. J. 95; kurz darauf— tantum non

in ipso consulatu Suet. Dom. 15 — wegen Hin-

neigung zum Christentum getotet). Letztere hatten

zwei Sehne, welche Domitian etiam turn parvulos

successores palam destinaverat et abolito priore

nomine alteram Vespasianum appellari iusserat,

alterum Domitianum (Suet. Dom. 15. Prosopogr.

ex Hispania primus Bomae usw. Den Weg zur 30 a. a. 0. nr. 175 u. 262). Sie waren die Schiller

richtigen Erklarung zcigt Suet. Yesp. 18 primus
e fisco Latinis Graccisque rhetoribus annua
rentena{— sestertia eentena milia = gegen 22000
Mark) constiiuit Hier ist gewifi in erster Reihe

Quintilian gemeint. Danach fallt jene Anstel-

lung Quintilians unter die Regierung Yespasians

und nicht erst Domitians. Da nun Quintilian

T pr. sagt, er sei nach 20jabriger Tatigkeit in

den Ruhestand getreten (post impctratam studiis

Quintilians. Diese Stellung als Prinzenlehrer

braclite dem Quintilian auch aufiere Ehren, nam-

lich die Ornamenta consularia. Auson. grat. act.

7, 31 p. 23 Sch. Quintilianus consularia per

Clemen-tern ornamenta sortitus honestamenia no-

minis potius videtur quam insignia potestatis

kabuisse. Danach hat Clemens, der Vater jener

Schuler Quintilians, die Yerleihung dieser Ehren-

rechte an Quintilian beim Senat vorgeschlagen und

nifiis ouietem, quae per riginti annos erwliendis 40 erwirkt (vgl. G. Blocb De decretis functorum

iuvenibus impenderam), so wird bei Hieronymus

eine Yerwechslung der Zeit des Amtsantritts mit

dem Zeitpunkt der Pensionierung Quintilians vor-

liegen. Die Auskunft Reifferscheids (Suet.

rell. p. 129, wieder vergetragen von F. Vollmer
Rh. Mus. XLVJ 348) bei Hieronymus qui vor

primus einzuschieben und das et vor claruit zu

streichen , ist nicht annehmbar , weil auch fur

claruit der Zeitansatz ungewohnlich spat ware.

magistrabuum ornamentis, Paris 1883, 63), und

zwar zwischen den J. 92—95 (s. u.). Auf diese

Rangerhohung Quintilians deutet gewifi die nicht

lange nach jener Ehrenerweisung erfolgte bittere

Bemerkung des gewesenen romischen Praetors

Valerius L'icinianus, der verbannt in Sizilien als

Rhetor sein Leben fristete, bei Plin. ep. IV 11, 2

quos tibi, Fortuna. ludos facis? facts enim ex

senatoribus professores, ex professoribus senato-

rs ist nicht zu andern, sondern, wie in anderen 50 res? Und wenn luvenal 7, 197 etwa um das J. 120

Fallen, eine Fluchtigkeit des Hieronymus zu ver-

muten. Ubvigcns wird es geraten sein, jene im
Leben Quintilians bedeutungsvollen Jahre G8 und
88 nicht fur durchaus sicher iiberliefert zu er-

achten. Da man wufite, dafi Galba den Quinti-

lian zur Ruckkehr naeh Rom bewogen hatte, lag

es nahe, die Ruckkehr des Quintilian an die

Ubernahme des Principats durch Galba zeitlich

anzukniipfen, also ins J. 68 zu setzen, und da

schreibt: si Fortuna volet, fies de rhetore consul,

si volet hate eadem
,

fies de con-sale rltetor, so

klingen diese Worte deutlich an die des Licinia-

nus an, und er denkt um so gewisser zunachst

an Quintilian, als er kurz vorher in derselben

Satire v. 186. 189 den Quintilian namentlich ge-

nannt hat. Von alien bei Sueton de rhetoribus

genannten Fachgenossen hatte, soviel wir sehen,

iiut Quintilian jene Auszeichnung erlangt, diese

man bei Quintilian las, dafi er nach zwanzigjah- 60mufite also in weiten Kreisen grofites Aufsehen
-;„~» i™t.fsiv™nff oinii vT,ri\*.\-irm^rran v^K^ ^^ erregen. Auch in der Einleitung zu der Schriftriger Amtsfiihrung sich zuruckgezogen babe, so

kam Sueton auf das J. 88, das nun freilich durch

den Irrtum des Hieronymus zum Jahr der Amts-
ubernahme geworden ist. Da Vespasian als Kaiser

erst gegen Mitte des J. 70 nach Rom kam (Clin-

ton Fasti Rom. p. 58), so ist wobi die formliche

Anstellung Quintilians frfihestens in dieses Jahr

zu setzetf, Aber ehe ihm jene ungewOhnliche

de rhetoribus deutet Sueton gewifi auf Quintilian

hin, c. 1 adeoque floruit rhetorlea ut non nulli ex

infima fortuna in ordinem senatorium atque ad

summos honores processerint. Wie Quintilian

durch die ihm gewahrte aufiere Stellung weit fiber

seine Fachgenossen hervorragte, so war er auch

fiber sie hinausgehoben durch seinen Reichtmu,
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den. ihm seine Lehrtatigkeit, besonders wohl sein

Amt als Prinzenlehrer eingebracht hatte; diesen

Reichtum erwahnt — als eine Seltenheit bei einem
Rhetor — luven. 7, 188 unde igitur tot Qudntilia-

nus habet salius ? Yielleicht spielt auch Martial
in dem unten angefuhrten Epigramm versteckt

auf den Gegensatz an in der aufieren Lebenshal-
tung zwischen Quintilian und ihra selbst.

Quintilian heiratete erst spat (urn J. 81?)
eine junge Frau, welche ihm zwei Sohne schenkte; 10
aber Frau und Kinder starben vor ihm; zuerst

die Frau in ihrem neunzehnten Lebensjahre (urns

J. 87?), dann nach einigen Monaten der jiingere

fiinfjahrige Sohn, zuletzt nach langer Krankheit
der altere neun Jahr alt (um J. 91?); s. VI prooem.

Auch aus den Familienverbindungen, in denen
Quiutilian stand, erkennt man das Ansehen,

das er sich zu erwerben gewuBt hatte. Ein
Schwager Quintilians war Praetor, und jener

L. Friedlaender zu Iuvenal S. 16 fur un-

zweifelhaft halt, muG um so eher unentschieden-
bleiben, als die vermeintliche Zeit jenes Unter-

richts (seit J, 90) mit der Zeit von Quintilians

Riicktritt vom Letiramt sich sehr nahe bertihrt und
die Tatsache, dafi Quintilian mehrfach ,mit Hoch-
achtung' bei Iuvenal genannt ist, nicht ausreichen
kann, die Eigenschaft Quintilians als Lehrer Iuve-
nals zu beweiseri.

Neben dem Lehramt iibte Quintilian auch,
gemafi den Anschauungen und Forderungen seiner

Zeit, die praktische Tatigkeit als Redner vor
Gericht aus. Er spricht otters von seinen Er-
fahrungen in dieser Stellung, z. B. ausfuhrlicher

IV 2, 86 me aerie, quantacumque nostris ex-

perimentis habenda est fides, fecisse hoe (nar-
ratio und probatio abschnittsweise zu verbinden)

in foro, quotiens id desidsrabat utilitas, pro-
bantibus et erudttis et Us qui iudicabant scio:

altere Sohn Quintilians war, als er starb, hereits 20 et (quod non adroganter dixerim, quia sunt plu-
von einem Consularen adopticrt und von jenem
Schwager zu seinem Schwiegersohn ausersehen

gewesen (VI pr. 13; vgl. IV pr. 1). Von Zeit-

genossen erwahnen Martial, der jiingere Plinius

und Iuvenal den Quintilian; Martial schickt (im

J. 86) ein Epigramm , das von einigcm Ver-

kehr zwischen den beiden Landsleuten zeugt, an
Quintilian, den er anredet II 90, 1 Quintiliane,

vagae moderator summe iuventae, Gloria Boma-

rimi quibuscum [— mit anderen Rednern auf
derselben Seite in gleicher Sache] egi, qui me
refelUre possint, si mentiar) fere a me ponendae
(~ narrandae) causae offieium exigebatur. Soviel

wir sehen konncn, war Quintilian entsprechend

seiner Stellung und seinem Charakter (s. u.) nur
als Verteidiger tatig, wie er denu auch die Auf-

gabe des Verteidigers viel holier wertete als die

des Anklagers (s. V IB, 2ff. Xn 7, Iff.). Vgl.

nae, Quintiliane, togae. Dagegen sprechen Plinius 30 IV 1, 19 ego pro regina Berenice (s. o. Bd. Ill

nnd Iuvenal, wie schon aus der Art der Erwah-
nung erhellt, von Quintilian als einem schon Ver-

storbenen, jener ep. II 14, 9fT. (urns J. 100) mid
VI 6, 3 (urns J. 110?), dieser (nach dem J. 116)

6, 75. 280. 7, 186. 189 (s. o. S. 1850f.). Der Quin-

tilianus, welchem Plin. ep. VI 32 einen Beitrag

zur Aussteuer eirier Tochter ubersendet, ist ohne
Zweifel ein andercr als der Rhetor.

Entsprechend der ihm von Vespasian ver-

S. 287) apud ipsam causam dixi (in Rom, wo
Berenike unter Vespasian und Titus wiederholt

langer verweilte). IX 2, 73 ream tuebar .... in
foro. VII 2, 5 fuerunt tales etiam nostris tern-

paribus controversies atque aliquae in meum
quoque patrocinium inciderunt. Auch in der
folgenden Stelie handelt es sich wohl um die

Verteidigung des angeklagten Gatten : VII 2, 24
id est in causa Naevi Arpiniani solum quae-

liehenen Stellung war Quintilian in erster Linie 40 situm, praecipitata esset ah eo uxor an se ipsa
Lehrer der Beredsamkeit. Daher nennt er,

wo er von seinem Riicktritt spricht, seine Tatig-

keit als Lehrer gegeniiber derjenigen als Ge-

richtsredner an erster Stelie (II 12, 12). Als

Lehrer hebt ihn Martial a. a. 0. besonders her-

vor; von ihm als Schriftsteller sagt Martial nichts.

Denn als Martial jenes Epigramm schrieb, be-

kleidete Quintilian noch seine Professur , und
sein Hauptwerk war damals noch nicht erschienen.

sua sponte iecisset. cuius actionem et quidem
solum in hoc tempus emiseram (statt des ge-

wohnlichen emisi ist hier, nach Analogie des

Briefstils, das Zeitverhaltnis von dem Standpunkt
nicht des Scbreibcnden , sondern des Lesers ge-

nommeu), quod ipsum me fecisse duetum iuve-

nalt eupiditate gloriae fateor. nam cetera quae
sub nomine meo feruntur, neglegentia excipien-

Hum in quaestum notariorum eorruptae mini-
Ofters spricht Quintilian von seinen Schiilem, 50 mam partem met habent. Es hat also Quinti-

so z. B. Ill 6, 68 sieut omnes qui me secuti sunt
meminisse possunt; I pr. 7 pueri quibus id
praestabatur {— fur welche dieser zweitagige Vor
trag bestimmt war) ; ebd. boni iuvenes sed nimis
amantes mei usw. Als Lehrer wirkte Quintilian

ebenso durch Unterricht wie durch Beispiel ; er

deklaraierte selbst offentlich XI 2, 39 : quod (wort-

liehe Wiederholung von Prosaischem) meae quoque
memoriae mediocrUatem sequebatur, si quando

lian selbst bis zur Herausgabe der inst. orat. nur
jene einzige Gerichtsrede verfiffentlicht ; auch da-

raus und aus der Art, wie er iiber sie spricht,

erhellt, da£ fiir Quintilian diese Tatigkeit erst in

zweiter Linie stand.

Vor seinem Hauptwerk, der inst. orat., hatte

Quintilian eine Schrift iiber den Niedergang
der zeitgenossischen Beredsamkeit ver-

offentlicht. A, Reuter De Quintiliani libro de

interventus aliquorum, qui liunc honorem mere- 60 causis corr. eloqv G6tt. 1887. E. Norden Antike
J "'

' * '
' Kunstprosal 270. Er war mit dieser beschaftigt, als

ihm (etwa im J. 88 ; s. o. S. 1851) der jungere Sohn
starb : VI pr. 3 ita forte accidit id eum quoque
librum, quern de causis corruptae eloquerUiae

emisi, iam scrihere aggressus ictu swnUi fe-

rirer. Ausdrucklich ist sie mit Namen noch em-
mal erwfthnt VIII 6, 76 *ed de hoe satis, quia
eundem locum {hyperbokn) plenius in eo Hbro,

rentur iterare declamationis partem coegisset.

Der jtingere Plinius nennt wiederholt den Quinti-

lian seinen Lehrer (a. die oben angefuhrten Stel-

len). Dafi auch des Plinius Zeit- und Altersge-

nosse Tacitus Schriler Quintilians war, ist im
Hinblick auf dessen Dialogus nicht unwahTSchein-
lich, aber nicht uberliefert (s. o. Bd. Ill S. 1584,

40). Ob Iuvenal Quintilians Schiller war, was
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quo ccmsas corruptae eloquentiae reddebamus, (VIII 6, 73ff. 76), oder besonders, wenn er jene

tractavimus. Aber ohne Zweifel eben dieselbe xaxoCrjXla seiner Zeitgenossen geifielt. Die cor-

Schrift ist auch VIII 3, 58 gemeint: de hac rupta oratio ist eine Frage des Stils, nicht des

parte (iiber das naxotykov) et in alio nobis opere Inhalts , sagt Quintilian , und er faBt das m
plenius dictum est et in hoc (der inst. orat.) saepe jener Schrift Ausgefuhrte knapp zusammen in

traetatur et adhue spargetur omnibus locis und den Worten (VIII 3, 57) corrupta oratw in verbis

ebenso V 12, 23 haec (die Fehler der heutigen maxime inpropriis, redundantibus, comprehen-

rednerischen Unterweisung) et in alio nobis trac- sione obscura, eompositione fracta, voeum simi-

tata stmt opere et in hoc saepe repetenda und Hum out ambiguarum puerili captations eon-

II 4, 42 an ab ipso (von Demetrios von Pha- 10 sistit. est autem omne eacoxelon utique falsum,

leron) id genus exereitationis (die Redeiibung an etiamsi non omne falsum cacozelon est. Unter

erdichteten Rechtsfalien) sit inventum, ut alio den causae der corrupta oratio hob Quintilian

quoque libro sum confessus, parum comperi besonders hervor die Umgestaltung der Schulrede,

(d. h. wie in der friiheren Schrift, so bin ich die sich ganz dem Leben entfremdet hatte: deela-

aaich jetzt noch darfiber nicht sicher) : sed ne mationes olim iam ab ilia vera imagine oraudi

it quidem qui hoe fortissime adfirmant ttilo recesserunt atque ad solam compositae voluptatem

satis idoneo auctore nituntur. Endlich s. nament- nervis earent. Gegen diese Beredsamkeit, mochte

lich X 1, 125 quod accidit mihi (in den Ruf der sie auch der resupina voluntas der Zuhorer be-

ungiinstigen Beurteilung Senecas zu kommen), hagen, diese eloquentia lihidinosa, welche dem

dum corruptum et omnibus vitiis fraetum di- 20 Redner non arma, sed tympana in die Hand gibt

cendi genus revocare ad severiora indicia eon- (V 12, 17ff.), hatte sich Quintilian gewendet und

tendo.
'

Aua diesen Stellen ergibt sich, was auch als deren Hauptvertreter den Seneca hrngestellt (s.

schon die ganze Art und Tatigkeit des Quinti- o. S. 1853). Diese Polemik biachte Quintilian in

lian anzunehmen empfiehlt, dafi in jener Schrift den Ruf, den Seneca damnare et invisum qimque

Quintilian vom Standpunkt des Fachmanns und habere, was ereifrig ablehnt(X 1, 125). Ererkenne

Technikers, insbesondere auch des Schulhaupts, die glanzenden Vorziige Senecas an, aber es musse

die Frage des rednerischen Stils erCrtcrt und dabei bleiben in eloquendo corrupta plerague

sich auf die Entwieklung der allgemeineren und atque eo perniciosissima quod abundant dulcibus

tieferen Griinde fiir die Umgestaltung der Be- vitiis (X 1, 129). Wenn diese Fehler bei Seneca

redsamkeit und ihrer Stellung im Leben kaum 30 selbst ertraglich waren, weil hier durch erheb-

eingelassen hat. Letztere Frage hatte nicht lange liche Vorztige aufgewogen , so wiirden sie bei

vorhev Tacitus in seinem Dialog (s. o. Bd. IV dessen Nachahmern, denen er propter sola vitia

S. 1571) eingehend behandelt, die Stilfrage aber placebat, nnertraglich. Deshalb trat Quintilian

nur gelegentlich gestreift. Aber Tacitus schrieb gegen diese corrupta eloquentia auf. Er wollte

nicht wie Quintilian als Rhetor, sondern als weit- nicht dulden, dafi Seneca den Meistern der Rede

blickender , die ganze Entwieklung uberschauen- vorgezogen wiirde {potioribus praeferrz), die jener

der Schriftsteller, der sich deshalb auch vor ein- unaufhOrlich heruntergerissen hatte, in dem rich-

scitiger Parteinahme sorglich hiitet und, obwohl tigen Gefuhl, dafi sein eigener Stil den Freunden

er in seiner Schrift durch seinen Stil sich un- der alten Meister nicht gefallen konne (X 1,

ausgesprochen zu Quintilianischen Grundsatzen be- 40 126). Quintilian wendet sich an vielen Stellen aus

kennt, doch geflissentlich auch andere Anschau- verschiedenen Gesichtspunkten bald deutlicher

ungen zu Worte kommen lafit. Quintilian konnte bald mehr verhullt gegen jene modische Schreib-

sich durch den Dialog des Tacitus fiir den Zweck und Redeweise, z. B. XII 10, 73: vitiosum et

seiner Schrift kaum beengt fiihlen; er wird den corruptum dicendi genus, quod aut verborum

Tacitus kaum als Bundcsgenossen fiir sich haben licentia exultat aut puerilibus senientiolis la-

in Anspruch nehmen wollen ; war doch auch fur scivit aut immodieo tumore turgeseit aut inani-

ihn, der ganz im Beruf als Lehrer des seiner bus locis baeehatur aut easuris, si leviter ex-

Ansieht nach schonsten und erhabensten Faches cutiantur, flosculis nitet aut praecipitia pro

aufging. der pessimistische Zug der Taciteischen sublimibus habet aid specie libertatis insanit.

Schrift, dafi die Beredsamkeit sich ausgelebtSQl 8, 9 nos in omnia deliciarum vitia dicendi

habe, gewifi sehr unbehaglich. Innerlich fuhlte quoque ratione defluximus. II 3, 9. 5, 10. 22.

sich Tacitus der Gegenwart und ihren stilistischen VIII 3, 7 nemo ex corruptis dieat. X 1, 13 alios

Bestrebungen (wie die weitere Ansgestaltung seines recens haec lascivia deliciaeque et omnia ad vo-

Stils zeigt) verwandt , wahrend Quintilian aus luptatem multitudims imperitae composita delec-

seinen klassizistischen , sich besonders an Cicero tant. Quintilian bekampfte in dieser Schrift und

anlehnenden Anschauungen heraus in der Be- in seiner Lehrtatigkeit eine ubermachtige Richtung

miihung seiner Zeit die Rede knapper, scharfer, im der Zeit und einen Gegner an ihrer Spitze , der

Ausdruck gesteigerter und zugespitzter zu gestal- an Talent und Originalitat ihm selbst weit uber-

ten, nur tadelnswerte Manier sehen konnte. Das legen war. Quintilian wurde dabei in die nicht

ist die corrupta eloquentia, die er in seiner Schrift GO gerade dankbare Stellung eines Vertreters und

behandelte. Ihre Grundgedanken kehren, wie Quin- Verteidigers der alten Zeit und Schule gedrangt.

tilian auch selbst andeutet (VLTI 3, 58. V 12, 23), Um so mehr verdient es alle Anerkennung, dafi

oft in der inst. orat. wieder, wenn er z. B. vor dem seine grundtuchtige PersOnlichkeit vermochte als

maBlosen Gebrauch der Hyperbole warnt: non esse Lehrer den Ciceronianismus, d. h. den schlichteren

debet ultra modum nee alia via magis in cacoze- und einfacheren sprachlichen Ausdruck, noch ein-

liam itur und auch hier auf die Zeitgenossen mal neu zu beleben und auf dessen Boden eine

hinweist: piget referre plurima hinc orta vitia, praktische Wirksamkeit zu entfalten.

eum praesertim minime sint ignoia et obscura Das Hauptwerk Quintilians ist das una er-
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haltene Lehrbuch der Beredsamkeit in zwolf

Buchern. Der bestbeglaubigte Titel (so im Am-
brosianus am Schlufi von Buch I, II, III, IV,

YIII) lautet Imtittitionis oratoriae liber I usw.

Im Bern, und Bamb. heifit das Werk instiiu-

tiones oratoriae mid in manchen jtingeren Hss.

de institutions oratoria. Gegen keine dieser

drel Uberschriften liefie sich sachlich ctwas ein-

wenden. Zu gunsten der zuletzt genannten

dem Greta (I pr. 6. IV, pr. lj mit vollem Namen
C. Vitorius Hosidius Geta, Prosopogr. I. R. a.

a. 0. nr. 518). Und Quintilian selbst glaubte

auch ffir seinen alieren Sohn — der ihm damals

noch nicht durch den Tod entrissen war, s. o.

S. 1851 — zn arbeiten, als er das Werk begann
(IV pr. 1. VI pr. 1. 2). Wann Quintilian die

inst. orat. verfafite, lafit sich rnir ungefahr be-

stimmen. Da er sie ausdrucklich der Zeit seines

konnte man die Worte Quintilians in dem Brief an 10 Ruhestandes zuweist, so hat er die Arbeit wohl

seinen Verleger Trypho § 1 anfuhren libros quos

ad Mareellum m-eum de institutions oratoria

seripseram. Aber diese Benennung spricht nicht

gegen die an erster S telle aus dem Ambrosianus

empfohlene : institutio oratoria, die ausdriicklich

noch durch Hieronymus pracf. in Abdiam (Migne

L. XXV 1098) gesichcrt wird, der des Quintilian

XII libros instifattionis oratoriae erwahnt, und

nicht vor dem J. 90 begonnen (s. o. S. 1849).

Da ferner Quintilian vor der inst. jene Schrift

de causis corruptae eloquentiae verfaflte, die wohl
in den Ausgang der achtziger Jahre fallt (s. o.

S. 1852), ja vielleicht sogar als ein wissenschaft-

liches Testament Quintilians angesehen werden

sollte , womit er von seinem praktischen Berufe

Abschied nahm, ehe er sich ganz davon zu-

ruckzog, so konvrnen wir bis in die ersten neun-Quintilian selbst sagt XI 1, 5 von diesem seinem

Werk : nos institutionem professi non solum 20 ziger Jahre als den Beghm der Beschaftigung

scicntibus ista, sed etiam discentibus tradimus mit der inst. orat. Nun sagt Quintilian selbst

"(epist. ad Tryph. 1), dafi er paulo plus quam
biennium auf das Werk verwendet habe, und zwar

und IV pr. 1 nostra institutio und V 7, 6 quando

universam institutionem adgressi sumus. Pri-

sciau. I p. 18, ISf. nennt das Werk mit der oben

an zweiter Stelle genanntcn Bezeichnung (Quin-

tilianus in primo institutionum oratoriarum),

und ebcnso Cassiodor de rhetorica p. 498, 15

Halm (libros Quintiliani duodecim institutio-

num), Beiden mochte dieser Name urn so leichter

tot alioqui nsgotiis districtus, womit er auf die

ihm nach seinem Ruektritt vom effentlichen Lehr-

amt ubertragene Erziehung der Prinzen (a. o.

S. 1850) hindeutet. Er hatte jene Zeit von reich-

lich zwei Jahren inqtdsiUoni operis prope in-

fmiti et legendis auctoribus gewidmet und wollte

in die Feder kommen, als beide ihr eigenes Werk, 30 dann, besonders auch behufs der ferneren stili-

in dem jenes Zitat sich befindet, imtitutiones

nannten. Die imtitutiones oratoriae des Sulpicius

Victor (in Halms Rhet. lat. min. p. 313ff. Tenffel
Rom. Lit.-Gesch. § 427, 6) haben keine nahere

Beziehmig zu Quintilian.

Ober die Entstehung des Werkes horen wir aus

ihm selbst Folgendes : Quintilian verfatite es, als

er nach zwanzigjahriger Lehrtatigkeit in den Ruhe-

stand getreten war (I pr. 1. II 12, 12 quando

stischen Ausgestaltung (s. stilo a. a. O.), das Werk
zuruckhalten, ut refrigerato inventionis amove
(libros) diligentius repetitos tamquam lector per-

penderet. Vgl. was Quintilian selbst X 3, 6

dem Schriftsteller voischreibt. Er hat es auch

bei seinem eigenen Werk fur richtig gehalten

ab initio sic opus dueere, ut eaelandum, non ex

integro fabrieandum sit (X 3, 18) und beziigiich

der emendatio so zu verfahren, wie er X 4, 2

et irraecipiendi munus iam pridem deprecati 40 anrat : optimum est emendandi genus, s-t scripta
• '

r '

"

7 -'
-'

-" '- in aliquod tern-pus reponanlur, ut ad ea post

interraUwn velut nova atque aliena redeamus.

Endlich aber willigte er auf Drangen des Ver-

legers Trypho in die VerOffentlichung: si tanto

opere efflagitantur libri quam tu adfirmas, per-

mittamns vela ventis et oram solventibus bene

precemur (ep. ad Tryph. 3). Danach wird man
den Zeitpunkt der Herausgabe etwa in die J. 93

-91 setzen durfen. Genaueres liifit sich nicht be-

sumus et in foro quoque dicendi, inquirendo

scribendoque talia consolemur otium nostrum,

quae futura usui bonae mentis iuvenibus arbi-

tramur7
nobis certe sunt voluptati), ermuntert

durch den Zuspruch von Freunden, welche die

Meinungen und Erfahrungen des angeschenen

langjahrigen Lehrers schriftlich festgehalten zu

Der in guten auikren Ver-sehen wunschten.

haltnissen lebende Quintilianus hatte sich bei .. _

Zeiten vom Lehramt zuriickgezogen, um sich nicht 50 stimmen. Der Versuch F. Vollmers Rh. Mus.

in seinem Beruf zu tiberleben (II 12, 12 quia XLVI 348 (s. auch denselben in seiner Ausgabe

honestissimum finem putabamus desinere, du?>i

desideraremur). Er folgte selbst den Grundsatzen,

die er in der inst. orat. dem Redner gibt (XII

11, 2ff.), und wenn er dort dem Redner, der sich

von der offentlichen Tatigkeit zuriickgezogen hat,

unter anderem rat, seine ErfahruTigen in einer

ars eloquentiae niederzulegen, so begreift man
um so leichter. dafi sich Quintilian als fruherer

der Silven S. 32), durch Vergleichung von Stat,

silv. IV praef. weiter zu kommen, ist nicht ge-

gluckt. Dali das Werk noch bei Lebzeiten Do-

mitians (t 18. September 96) veroffentlicht wordeii

ist, verbnrgen die Erwahnungen und Anreden des

Kaisers IV pr. 3—5 und X 1, 91, Gut stimmt

mit obiger Ansetzung auch, dafi Quintilian auf

den von Domitian im J. 86 (Censor, de die nat.

offentlicher Lehrer der Beredsamkeit dazu ent-6018) eingefuhrten, aUe vier Jahre gefeierten Agon

Capitolinus in lateinischer Beredsamkeit (buet.

Dom. 4; vgl. Friedlaender Sittengesch. IJ6 481)

deutlieh hinweist, HI 7, 4: laudes CapitoHni

lewis, perpetua saeri eertamints materia. Ebenso

koimten nicht vor dem J. 85—86 die Worte VH
4, 2 si Caesar deliberei an Britannia in-

schlofi.

Gewidmet ist das Werk dem Vitorius Mar-

cellus (epist. ad Tryph. 1; inst. orat. I pr. 6.

IV pr. 1. VI pr. 1. XII 11, 31). einem angesehetien

Redner (Teuffel Rom. Lit.-Gesch. § 326, 8. Pro-

sopogr. I. R. Ill 455 nr. 519). Preondschaftlich er-

innert Quintilian den Marcellus daraa, daS dasWerk
auch dessen jtogerem Sohn dereinst dienen kfinne,

sula (nam turn ignorabaktr) gescbrieben weiden,

eher ziemlich viel spater; derm die Umschiffung
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Britanniens durch Agricola in jenem Jahr (Tac.

Agr. 38) erledigte jene Streitfrage. Die Stelle X
I, 90 rnultum nwper in Valerio Ftaeeo amisimus

laBt sich bei dem Mangel anderweitiger genauerer

Nachrichten fur die Chronologie der inst. orat.

nicht verwerten. Lange hat Quintilian die Heraus-

gabe der inst. orat. nicht uberlebt. Denn, wie

oben schon bemerkt (s. S. 1851), war er um das

J. 100 schon gestorben.

Quintilian hat das Werk, wie es allmahlich 10

fortschritt, nach Buchern oder grofieren Abschnitten

dem Vitorius Marcellus (s. o. S. 1855) uberreicht,

wie die den Buchern I, IV, VI vorgesetzten, an

jenen gerichteten Einleitungen zeigen. In den

spateren Buchern finden sich solche xlnreden in

den Einleitungen nicht mehr; daftir wendet sich

nochmals am Schlusse des Ganzen in einem kurzen

Nachwort der Verfasser an den Marcellus (XII

II, 31). Vor der Herausgabe ist dann das Werk
vom Verfasser noch sorgfaltig durchgesehen worden. 20

Es macht daher auch aufierlich den Eindruck

einer reifen, in alien Teilen ausgeglichenen Arbeit,

z. B. in den Vor- und Ruckweisungen und im

ziemlich gleichmaJHgen Umfang der Bucher. Nur
Buch IX fallt heraus, da es etwa um ein Drittel

grofier ist als die iibrigen im Durchschnitt, was

der Verfasser zu entschuldigen nicht unterla6t

(IX 4, 146).

Das Werk gibt eine Anweisung zur Bered-

samkeit in wohl erwogener sorgsamer Gliederung 30

in zwolf Buchern, I pr. 25 quidquid utile ad in-

stituendum oratorem putabamus 7
in bos XII

libros eontulimus breviier omnia demonstraturi,

I pr. 6 non inutiles fore libri videbantur, quos

ab ipsis dicendi v-elut ineunabulis per omnes
quae modo aliquid oratori futuro conferant artes

ad summam eius operis perducere destinabamus.

Ill 8, 42 duodecimo, qui summus futurus est,

libra. Das erste Buch behandelt einleitungs-

weise ea quae sunt ante officium rhetoric (I pr. 40

21), d. h. die Aufgabe des grammaticus, die erste

Erziehung und den ersten Unterricht des Knaben,

das zweite prima apud rhetorem elementa et quae

de ipsa rhetorices substantia quaeruntur (a. a.

O.), Buch III—VI sind der inventio gewidmet,

Buch VII der dispositio (Inhaltsiibersicht von

Buch III-VII s. VIII pr. 1—12). Buch VIII

—XI besprcchen die elocidio mit Einschlufi der

memoria und pronuntiatio. Im Anfang von

Buch X , wo Quintilian die lectio behandelt, 50

gibt er eine Ubersicht der Schriftsteller, deren

Lesung fur den Redner besonders wichtig ist, X
1, 44 summatim quid et a qua hetione petere

possint
, qui confirmare facultatem dicendi vo-

lent, atttngam: paucos (sunt enim eminentissimi)
excerpere in ammo est. X 1. 104 nos genera

degustamus, non bibliothecas eoccutimits. Dieser

AbriG ist als Niederschlag der allgemeinen ge-

lehrten Ansichten des Altertums vom Standpunkt
des Rhetors aus fiber das Verdienst und die 60
Schatznng der hervorragendsten griechischen und
rOmischen Schriftsteller auch heute noch von be-

sonderem Interesse. Endlich folgt Bach XII, in

quo nobis orator ipse informandvs est et qui

mores eius, quae in suseip4endisf
diseendis, agen-

dis eausis ratio, quod eloquentiae genus, quis

agendi debeat esse finis, quae post finem studia

disseremus (I pr. 22).

PauIy-Wisso-wa VI

Quintilian will ein mOglichst umfassendes, alle

Gesichtspunkte gleichmafiig berucksichtigendes

Lehrgebaude der Beredsamkeit fur die reifere rO-

mische Jugend aufrichten, VII 3, 30: quo sit

manifesting adulescentibus meis (meos enim sem-

per aduleseentes pittabo). Die allgemeine Hal-

tung des Werkes ist vornehm. Der Verfasser will

nicht als einseitiger und trockener Spezialist seinen

Stoff behandeln. Er bestrebt sich vielmehr, ilm

mit dem Lehen und den Studien der Besten seines

Volkes in Beziehung zu setzen, und weili, um diese

zu gewinnen, in seiner Darstellung maBigen

Schmuck wohl anzubringen (s. u. S. 1861). Nicht

sowohl selbstaudige oder als selbstandig sich ge-

bardende Forschung (II 15, 37. 38. Ill L 5. 22.

XII 11, 8) halt er fur seine Aufgabe, sondern

eine wohluberlegte, kritisch angehauchte Zusam-

menfassung und Auswahl aus der reichen alteren

griechischen und romischen Literatur (III 1, 8ff.

IV pr. 7, V 13, 60 quid ipse sentiam, id est

quid clarissimos oratores feeisse videam, non
taeebo), eine Auswahl, die er durchweg aus dem
Gesichtspunkt der rednerischen Praxis auf der

Grundlage seiner langjahrigen Lehrerfahrung mit

freiem Urteil (II 8, 6) vornimmt. Quintilian ist

Praktiker, nicht Theoretiker; den Kunsteleien

der Theoretiker und den Tufteleien der Studier-

stube steht er kuhl und abweisend gegeniiber

(I pr. 24. II 13, 7. 15, 37. Ill 11, 21. IV 2, 2.

V 12, 15. 13, 59. 14, 27-32. VIII pr. 18); stets

empfiehlt er das Einfache, Naturliche, Kraftvolle

und verwirft das Gezierte, Schwachliche, Ver-

zwickte. Der Leser uberlafit sich gerne der Lei-

tung eines Mannes, der das, was er lehrt, ein

Leben lang durchdacht, erprobt. an gegnerischen

Ansehauungen gemessen und sich klar und sicher

gemacht hat, der in seinem Gebiete — was man
so selten von den wissenschaftlichen Bemuhungen
eines ROmers sagen kann — gi-undlich und tiichtig

zu Hause ist. Gelegentlich hebt Quintilian kraftig

die eigene auf Erfahrung und in der Natur der

Sache begriindete Ansicht hervor, VI 2, 25ff.

;

vgl. ebd. 36 Imee dissimtdanda mild non fue-

runt quibus ipse quantuscumque sum out fui

pervmisse me ad aliquod -no-men ingenii credo ;

vgl. auch II 4, 13f. Ill 2, 22 non tamen post

tot ac tantos auctores pigebii meam quibusdam

locis interponere sententiam, neque enim me
cuiusquam seetae velut quadam superstitio?ie

imbutus addixi et electuris quae vol-ent facienda

copia fuit, sicut ipse plurium in unum confera

invents,, ubieumque ingenio non erit locus eurae

testimonium meruisse contentus. VII 1, 23. 29.

31. 33. Den Leser erquickt die ehrliche Be-

geistenmg (I 12, 16 putcherrima rerum eloquen-

fi'a), die sich Quintilian fur das Fach, dem er sein

Lehen gewidmet, bewahrt hat, uber das hinaus

es fur ihn nichts Schoneres und Edleres gibt.

Uberall blickt aus dem Werk das Wohlwollen

und die edle Gemuts- und Sinnesart des Verfassers,

der mit heiligem Eifer seines Amtes waltet, die

innere Befriedigung an der gelehrten Arbeit, die

er sich erwahlt (H 18, 4), und das redliche

Streben, auch unter Verzicht auf fruher behauptete

oder verteidigte Meinungen vorwarts zu kommen
(IH 6, 63ff.). Die Reife und Abgeklartheit der

padagogischen Ansehauungen, welche in dem
Werke zu Tage treten, kOnnen den heutigen Leser,

59
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der sich die Unzulanglichkeit der modernen Unter-
richterei vor Augen halt, nicht selten geradezu
verblfiffen. Man. fiihlt in den goldenen Worten,
die durch das Werk reichlich zerstreut sind, daB
der Verfasser nicht mir mit dem Eopfe, sondern

auch rait dem Herzen bei der Sache und bei seinen

Schiilern ist. Wohltuend beruhrt auch die Schlicht-

heit und Bescheidenheit (IX 2, 74; vgl. II 4,

16, XII 11, 8) Quintilians, der, obwobl er als

Schulhaupt und als hochangesehener Mann sich

ftihlen und gehcn konnte, vielmehr einfache und
echte Menschlichkeit hervorkehrt und von aller

Gespreiztheit sich frei halt. Bis ins einzelne zeugt

sein Buch von naturwiichsigem Urteil und yon

gesunden Anschauungen ; nur ganz selten trifft

man auf schulmeisterliche Wunderlichkeit, z. B.

wenn Quintilian VIII 2, 16 zu schreiben ver-

bietet visum a se hominem librum seribentem
— urn die ambiguitas zu vermeiden! Zugleich

bewahrt sich die Reife des Alters in dem Wohl-
wollen des Urteils, in dem Zurtickdrangen der

Polemik und in dem Streben, auch gegeniiber

dem Gegner gerecht zu bleiben und don Tadel

nicht zu iibertreiben, Besonders seine Zeitge-

nossen behandelt Quintilian riicksichtsvoll und
ist zu ihrer Anerkennung geneigt; doch geht er

der Nennung ihrer Namen gerne aus dem Wege
(I 6, 35. Ill 4, 2, VIII 2, 21. 4, 2. IX 3, 89.

X 1, 94. 96. 104). In dem Bilde des durchaus

ehrenwerten Mannes von edler Gesinnung, das

wir aus der inst. orat. von ihrem Verfasser ge-

winnen, start nur der Zug wurdeloser Schmeichelei

gegeniiber dem Kaiser Domitian, die mehrmals
aufdringlich vorgebracht wird. Mag sie IV pr.

2 5 noch einigermafien durch die Dankbarkeit sich

entschuldjgen lassen, zu welcher Quintilian als

neu ernannterPrinzenlehrersich verpflichtet fuhlte:

X 1, 91, wo Domitian von Quintilian im iiber-

triebensten und geschmacklosesten Hofton als

Dichter verherrlicht wird, zeigt uns den sonst im
Urteil so mafivollen und gerechten Mann in einem
ganz fremden und ungunstigen Lichte.

Straffe, gerade auf das Ziel losgehende Er
orterung des Theoretischen ist nicht Quintilians

Starke, schou darum nicht, weil er immer Lehr-

haftes einmischt. Uberhaupt ist eine gewisse be-

hagliche Weitlaufigkeit, die auch Wiederholungen
nicht schwer nimmt, fur sein Werk charakte-

ristisch. Vgl. z. B. IT 11, 4 und X 3, 15 und

XI 3, 160 oder IV 2, 86 und XI 2, 39 oder

X 1, 119 und XII 5, 5, auch am Schluli des

Ganzen den breit ausgefiihrten Hinweis auf die

Entwicklung der Kunst (XII 10). Diese Weit-

spurigkeit fiihlt Quintilian iifters selbst und ent-

schuldigt sie, z. B. 1 12, 19 ; vgl. V 10, 91. Sie mag
wohl ebenso aus der Redseligkeit des Alters wie

aus der dem Lehrer durch seine Erfahrung nahe-

gelegten wiederholten Einpragung des Lehrstoffs

entsprungen sein. Vgl. XI 1, 5 nos institutionem

professi nan solum seientibus ista, sed etimn

discentibus tradimus ideoque pauto pluribus

verbis debet haberi venia. Wiederholung der-

selben Beispiele aus padagogischen Grunden IX

4 44.

Quintilian schatzt die Griechen als Tertreter

and Lehrer der Beredsamkeit gebQhrend hoch,

aber er bemttht sich eifcig, auch das Veidienst

der Romer in seinem Gebiet hervorzuheben and

es nicht durch yordringlichen Vergleich mit den

Griechen schmalern zu lassen. Gegeniiber den

Voizfigen der griechischen Sprache sucht er wieder

und wieder mit patriotischer Warme die Vorzuge

der lateinischen herauszustellen und freut sich,

wenn er an Stelle der iibermachtigen fremden
der eigenen Sprache zur Geltung verhelfen kann
(I 5, 63. 64. 70. V 10, 1. VIII 3, 30ff. 6, 3 Iff. XII
10, 33ff.). Gerne zitiert er neben den Griechen, die

10 er nicht ubergehen kann, die rOmischen Vertreter

des Pachs, vor alien Cicero, auf den er sich immer
und immer wieder und von alien Gewahrsmannern
am haufigsten beruft. Zu ihm blickt er mit Ehr-

furcht und schwarmerischer Liebe empor, I 6, IS

quae M. Tullius in Oratore divine ut omnia exe-

quitur. II 5, 20. Ill 1, 20. 6, 60. V 11, 11. 17.

13, 52 quod sicut omnia in Cieerone praeeipuum
est. VI 3, 3 sive id recte iudico sive amore im-
modieo praeeipui in eloqmntia viri labor. XI 3,

20 184 optima igitur idem,, qui omnia, Cicero prae-

eeperat. Besonders siehe den Vergleich Ciceros mit

Demosthenes X 1, 105ff. und dort § 112 (Cicero)

apud posteros id cortseeutus est ut Cicero iam non
kominis no-men sed eloquentiae habeatur. hunc

igitur spectemus, hoc propositum nobis sit exem-

plum, ille se profecisse seiat cut Cicero valde

plaeebit (vgl. I 6, 2). Nur mit Zuruckhaltung wahrt

sich Quintilian die Selbstandigkeit des Urteils

gegeniiber Cicero, dem er am liebsten immer bei-

30 stimmen mochte (s. z. B. VII 3, 8. IX 4, 2). Von
den Dichtern zitiert Quintilian bei weitem am
meisten den Virgil (vgl. auch X 1, 86ff.). Wieder-

holt mahnt er ab von der kritiklosen Nachah-

mung der vorklassLschen Schriftsteller, von der

gesuchten Altertumelei (II 5, 21; vgl. I 6, 20.

39ff. ; er zitiert keineii Vers des Plautus, wohl

aber manchen des Terenz; vgl. auch X 1, 99),

und ebenso wcist er die unbedingte Kachahmung
der zeitgenossischen Redner zuriick (II 5, 22, s, o.

40 S. 1854), ohne indes beider Bildungswert— immer
zu maBhaltendem Urteile neigend — zu verkennen.

Immcrhin hat die ganze Anschauungsweise Quin-

tilians etwas von der Gegenwart Abgekehrtes, er

ist in wahrem Sinn ein Laudator temporis acti

;

er fiihlt sich als Nachgeborener der grofien Zeit

der romischen Beredsamkeit, empfindet lebhaft

dercn Niedergang und sucht ihm an seinem Teile

mit ehrlichem Bemuhen entgegenzuarbeiten. Ge-

legentlich kommen sogar pessimistische Anwand-

SOlungen zum Vorschein, als wenn die Gegenwart

an geistiger Unfruchtbarkeit leide, X 2, 8 nisi

forte nostra potissimum tempora damnamus
huius infelicitatis, ut nunc demum niiiU erescat;

ygl. II 5, 24. Wenn Quintilian auch theoretisch

zugibt, dafi ein grOflerer Redner als Cicero noch

kommen kOnne (XII 1, 21), so fiihlt man doch
seinen Worten an, dafi er daran nicht ernstlich

glaubt. So soil denn seine Zeit zu dem gro6en
Vorbild der Vergangenheit aufschauen, von ihm

60lernen, ihm nacheifern.

Diesen Standpunkt bestatigt Quintilians

Schreibweise. Quintilian will den Stil seiner

Zeitgenossen nach ciceronischem Vorbild so weit

disziplinieren , als es damals noch m&glich war.

Er wirkt durch seine Lehre and sein BeispieL

nm die fahrige, kftnstliche, schillemde Schreib-

weise seiner Zeit schlichter und sachlicher zu ge-

stalten. Er zeigt auch in diesem Bestreben , wie
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frei er yon iibertriebenen Forderungen ist und

wie er das Mogliche mit Geschick und Takt zu

erreichen sucht. Die Ergebnisse seiner Lehre

liegen vor unseren Augen in des Tacitus dialogus

de oratoribus, in den Briefen des Plinius, auch

bei Suetonius u. a. Doch verzichtet Quintilian

selbst keineswegs auf Anwendung von Schmuck

in der Rede. Im Gegenteil bekundet er deutlich

die Absicht, seine lehrhaften Auseinandersetzungen

durch passenden Schmuck fur den Leser anziehend 10

und annehmlich zu machen. Er will admiseere

aliquid nitoris und fur seine Darlegung iucun-

ditate aliqua leetionis (III 1, 3) gewinnen. Mit

Vorliebe verwendet er in diesem Sinn Vergleich

e

zur Belebung der Rede und bekundet darin eben-

soyiel Geschmack als umfassende allgemeine und

gelehrte Bildung und lebhaftes Interesse fiir die

verschiedensten Seiten des Katurlebens und der

menschlichen Tatigkeiten; besonders gerne schijpft

er aus dem Gebiete der bildenden Kunst. Quin- 20

tilian zeigt hier grofies Geschick durch solche

eingestreute Bilder die eigene Ansicht blitzartig

zu erhellen und zu verstarken. Nur selten linden

wir uns im Gegensatz zu seinen Anschauungen,

wie z. B. II 19, 3 (vgl. L. Friedlaender Sitten-

gesch. III G 316). Gelegentlich la8t er sich frei-

lich von dem Bilde gleichsam gefangen nchmen
und ffihrt es ohne Not und zum Schaden der

Sache in allzu behaglicher Weitlaufigkeit aus.

Man vgl. z. B. das schone Bild von dem bei groBer 30

Fahrt mehr und mehr vereinsamenden Schiife

(XII pr. 2—4), wo der Verfasser des Guten ent-

schieden zu viel tut, oder das freilich treffende,

aber doch recht ausgekliigelte Bild vom ErzguB
(II 4, 7) oder endlich noch am Schluli des Ganzen
(XII 10, 3-9) jenen tfberblick der Geschichte

der griechischen Malerei und Bildnerei, dessen

Fassung mit dem von Quintilian Behandelten

so wenig in engerem Gedankenzusammenhang
steht, daft man erkennt, wie dem Verfasser hier 40
der Faden aus den Hiinden entglitten ist.

Quintilian war in der Folgezcit hoch ange-

sehen und wurde von seinen Fachgenossen stark

ausgebeutet (s. die Indices zu Halms Rhetores
latini und Keils Grarnmatici latini); vgl. auch
Hieron. Migne L. XXII 668: Rilarius, meorum
confessor temporum et episcopus (von Poitiers),

duodecim Quintiliani libros et stilo imitatus
est et nuniero (in seinem Werk de trinitate; s.

TeuffelRom.Lit.-Gesch. §418)undFortunatianus 50
de rhet. p. 122, 9 Halm, wo Quintilian ohne Kamens-
nennung als vir perfectissimus angefiihrt wird.

Uns ist die Inst. orat. durch nicht wenige Hss.

erhalten. Sie sind bis jetzt noch nicht gehorig
ausgenatzt. Nur wenige alte und gute Hss. haben
sich erhalten, die sich gegenseitig erganzen, da
keine einzige dieser Hss. das Werk vollstandig

gibt. Die wichtigsten sind Bernensis 351 s. X
und Ambrosianus E 153 sup. s. XI, daneben Pa-
risinus (Nostradamensis) 18527 s*. X u. a. Niiheres 60
iiber diese und die iibrigen Hss. und deren Schrift-

proben bei E. Chatelain Paleographie des clas-

siques latins Tab. 174—180 und in den Vor-

reden von Halm, Fierville, Peterson vorihren

Ausgaben.
Verzeichniase der Ausgaben und Angabe der

sonstigen auf Quintilian bezBglichen Literatur

in den Handbuchern der romischen Literaturge-

schichte, zuletzt bei M. Schanz II 2 2 (1901),

348ff. Hier mogen folgende Ausgaben genannt

sein: ad cod. fidem recensuit et annotatione ex-

planavit G. L. Spalding, Lips. 1798—1816, 4

Bde., dazu vol. V von C. T. Zumpt 1829 und
vol. VI (lexicon Quintilianeum et indices) von

E. Bonn ell 1854. Neuere kritische Hauptaus-

gabe: rec. C. Halm, Lps. 18681. Neuere Hand-

ausgaben von E. Bonnell, Lips. 1854 und F,

Meister, Lps. (Prag) 1886f. Von Ausgaben ein-

zelner Biicher z. B. Buch I par Ch. Fierville,

Paris 1890; Buch X pari A. Hild, Par. 1885.

W. Peterson, Oxford 1891 und mancherlei Schul-

ausgaben.

Die sogenannten Q.uintilianischen De-
klamationen. Unter dem Namen Quintilians

sind hsl. zwei Sammlungen von Deklamationen

iiberlicfert. Die erste besteht aus 19 grOfieren

Stiicken, und diese grofieren Deklamationen werden

als Quintilianisch auch in nicht wenigen Zitaten

angefiihrt. Die zweite Sarmnhing zahlt 145 kleinere

Stiicke und ist, wie die hsl. Numerierung der

einzelnen zeigt, der zweite Teil einer Sammhmg,
die ursprunglich 388 Stiicke enthielt. Beide

Sammlungen haben eine gesonderte Uberlieferung.

Die wichtigsten Hss. der grofieren Deklamationen

sind Bambergensis M IV 13 s. X, Vossianus 111

4 ° s. X/XI und von jiingereu Hss. Parisinus 16230

s. XIV und Sorbonianus 629 s. XV. Vgl C. Ham-
mer Beitr.. zu den grofieren quintil. Deklama-

tionen, Miinchen 1893. H. Dessauer Die hsl.

Grundlage der 19 grofieren pseudo quintil. Dekla-

mationen, Leipzig 1898. Der vorliegende Text geht

zuriick auf eine .Ausgabe', woriiber eine Unter-

schrift in den Hss. einige Auskunft gibt, so im

Bamb. deseripsi et emendaH Bomitius Dracon-

tius de codiee fratris Ilieri felieiter mihi et itsi-

bus meis et dis {discipuUs H a a s e , doctis R h d e)

omnibus und im Paris, legi et emendavi ego Dra-
contius eum fratre Ierio, incomparabili arrico

(pratore*} grammatico Rohde) urbis Itomae in

seola fori Traiani felieiter (s. Ritter Die quin-

tilian. Deklamat. 205). Die hier genannten Per-

sonlichkeiteu sind mit anderweit bekannten nicht

sicher zu vereinigen.

Von den kleiueren Deklamationen sind drei

Hss. erhalten: Montepessulanus 126 s. IX.X, wel-

cher allein jene 145 Stucke (nr. 244—388) bietet.

wahrend Monacensis 309 s. XV und Chigianus

fol. H VIII 262 s. XV erst in der Mitte von nr. 252

beginnen. Eine verschollene Hs. des I. A. Cam-
panus (f 1477) enthielt dieselhen Stucke wie

Monacensis und Chigianus als Teile einer grofien

Sammlung von Schulieden (s. u. S. 1864).

Trotz der Beglaubigung durch die Hss. und

beziiglich der grofieren Deklamationen auch durch

Zitate fs. 0.) ist der alte Zweifel an der Ver-

fasserschaft Quintilians berechtigt. Man ist heute

allgemein zu der Ansicht gelangt , dafi die

grofieren Deklamationen nach Inhalt und Sprache

dem Quintilian nicht beigelegt werden konnen

und betrachtlich spaterer Zeit zuzuweisen sind.

Benutzt sind diese grofieren Deklamationen tou

Firmicus Maternus (Mitte des 4. Jhdts.); s. A.

Becker Phil. LXI 476.

Anders stent es mit den kleineren Deklama-
tionen. Sie stammen nach Sprache und Inhalt

noch aus guter Zeit (1.—2. Jhdt.) und sind bald
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ausfuhrlichere, bald knappere Skizzen von Schul-
reden, haufig mit theoretischen Winken und An-
weisungen versehen, wie sie der Unterricht mit
sich brachte. Wortschatz und Sprachgebrauch
wiirden nicht hindern sie dem Quintilian beizu-

legen; auch den holperigen, ungeglatteten, mehr
andeutenden als ausfuhrenden Ausdruck konnte
man aus der Entstehung im Unterricht erklaren.

So haben friiher P. Aerodius und neuerdings

C. Eitter der ttberlieferung sich gefiigt und 10

diese kleineren Deklarnationen dem Quintilian bei-

gelegt. Auch im neuen Thes. ling, lat. werden
sie als Quintilianisch benutzt (vgl. Thes. 1. 1.

index librorum, scriptorum, inscriptionum ex qui-

bus exempla adferuntur [Lips. 1904] 89). Aber
gegen die Urheberschaft Quintilians erheben sich

betrachtliche Schwierigkeiten. Der einzige Anhalt
daftir ist die hsl. Zuweisung an Quintilian, aber

diese allein kami hier so wenig ausreichen, wie

man sie in betreff der grOBeren Deklarnationen 20
fiir irgend ausreichend halt. DaB Quintilian

solche Deklarnationen verdffentlicht hat, ist nicht

iiberliefert. Die Versuche, eine Erwahnung dieser

Sammlung in der inst, orat. zu finden, sind mifi-

gluckt. Freilich sagt Quintilian VII 2, 24, dafi

manche Eeden, die er vor Gericht gehalten habe.

durch Nachschreiber, die damit ein Geschaft

machen wollten, in Umlauf gebracht worden seien,

aber ganz entstellt (corruptae minimam partem
mei habent). Ebenso konnte man daran denken, 30
daB auch eine Sammlung von Schulthemen des

beriihmten Lehrers durch mehr odcr weniger ge-

schickte Nachschrift seiner Schuler verbreitet

worden sei; aber ein Zeugnis dafiir gibt es nicht,

auch nicht in folgenden hierher bezogenen Worten
inst. orat. I pr. 7: duo iani sub nomine meo
libri ferebantur artis rhetoricae neque editi a
me neque in hoc comparati. namque alterum
sermonem per biduum habitum pueri, quibus id

praestabatur, exceperant, allerum pluribus sane 40
diebus

,
quantum notando consequi potuerant,

interceptum boni iutenes, sed nitnium amantes
met, temerario edition-is honore milgaverant (vgl.

audi III 6, 68 in ipsis etiam illis sermonibus
[iiber Khetorik] me nolente vulgatis). Denn hier

zeigt Wortlaut und Zusammenhang, dafi jene Ver-

offentlichungen theoretischen Inhalts waren, d. h.

Abrisse oder Lehrbuchcr der Khetorik, also mit

jenen Worten Quintilians eine Aufgabensamm-
lung wie die uns vorliegende nicht gemeint sein 50
konnte. Auch das ausfuhrlichere jener beiden a.

a. O. erwahnten Werke, das (im Gegensatz zu

einem biduum) von den Schulern pluribus sane

diebus aufgezeichnet war, kann in der urspriing-

lich sehr umfangreichen Themensammlung, von

der wir jetzt nur etwa das letzte Drittel ubrig

haben, nicht wieder erkannt werden. Femer wenn
Quintilian selbst vor der inst. orat. jene Decla-

mationes herausgegeben hatte —- was anznnehmen
die konzeptartige Form und die Planlosigkeit in 60
der Aufeinanderfolge der einzelnen Stticke schon

an und fur sich widerrat — oder wenn er sie als

Zusammenstellung aus seinem Unterricht von

seiten seiner Schuler gekannt hatte t so ware es

sehr auffallig, daB Quintilian, der unzahlige-

mal in der inst. orat. auf Themen und ihre Be-
handlnng durch andere Ehetoren hinweist, nie-

mals diese Sammlung erw&hnt httte, wahrend er

sonst seiner frtiheren achiiffstellerischen Leistungen

efters gedenkt. Wollte man aber glauben, daB
Quintilian erst nach Herausgabe der inst. orat.

jene Deklarnationen zusammengestellt habe, so

spricht dagegen {von anderem abgesehen), dafi

Quintilian erst in vorgeriicktem Lebensalter jenes

Werk verfafit und dessen Veroffentlichung nicht

lange iiberlebt hat (s. o. S. 1851), und daB in

diesen Deklarnationen nirgends auf die inst. orat.

Bezug genommen wird. Die von den Yerteidigern

Quintilians als des Verfassers der kleineren De-
klarnationen beigebrachten sprachlichen und sach-

lichen Ahnlichkeiten geniigen keineswegs, um die

Gleichheit des Verfassers der kleineren Dekla-
rnationen mit dem der inst. orat. zu erweisen.

Sie erklaren sich vollkommen aus der stofflichen

Verwandtschaft, welche zwischen beiden Werken
besteht, und aus ihrer ziemlichen Gleichzeitig-

keit. Dagegen legt die grofie Ungleichartigkeit

in der Behandlung der einzelnen Falle und der

sehr betrachtliche Umfang des urspriinglichen

Werkes die Vermutung naheT es seien diese sog.

kleineren Deklarnationen als ein Sanrmelwerk zu

betrachten, das, aus Schule und Unterricht er-

wachsen, unter den Namen des beriihmten Redners

von seinem H'erausgeber gestellt worden ist. Eine
solche Auffassungistwohl zulassig: beidengrOBeren
Deklarnationen ist sie mit Kecht allgemein an-

genommen. Zudem erfahren wir aus der Hist.

Aug. XXX tyr. 4, 2, daB im 3. Jhdt. unter dem
Namen Quintilians eine Sammlung von Deklarna-

tionen in Umlauf war, welche anerkanntermaBen

Schulreden verschiedener Verfasser enthielt. Ub-
rigens haben wir — aufier den bisher besprochenen

zwei Sammlungen Quintilianischer Schulreden —
noch eine Spar von einer dritten Sammlung, nam-
lieh von extemporaneae Quiniiliani, die einst in

dem groBen Corpus von Schulreden mitenthalten

waren, worauf der langst verlorene codex vetustus

nuper & Oermania missus des Campanus zurack-

ging (s. o. S. 1862 und Eitters Ausg. d. kl. Dekl.

p. XIII). Wir kennen von dieser dritten Samm-
lung nur den Titel. War sie eine Arbeit von

Quintilian? Wohl ebensowenig wie die beiden

uns erhaltenen.

Die Literatur zu den Quintilianischen Dekla-

rnationen geben die Literaturgeschichten, zuletzt

die von Schanz II 2 ?
, 357ff. Hier nur einiges

wenige: Erste aus dem Cod. Montepessulanus (o.

S. 1862) vervollstandigte Ausgabe der kleineren

Deklarnationen von P Pithoeus, Paris 1580.

Neue Ausgabe derselhen von Const. Eitter, Lps.

1884. Neue Ausgabe der groBeren Deklarnationen

von G. Lchnert, Lpz. 1904 (vgl. Philol. LXII
419ff.). — Gesamtausgaben der Deklarnationen:

cum notis variorum ed. J. F. Gronov, Leiden

1665 II. Als dritter Band der Quintilian-Ausg. von

P. Burman: M. Fab. Quinctil., ut ferunt, decla-

mationes XIX maiores et quae ex CCCLXX XVIII

supersunt CXLV.minores et Calpurnii Flacci (s.

o. Bd. Ill S. 1371) declamationes cum not. doct.

vir. curante P. Bnrmanno, Leiden 1720. —
Const. Eitter Die QuintUiamsdhen Declamationen,

Untersuchung fiber Art und Herkunft derselhen,

Freiburg 1881. A. Trabandt De minoribus quae
sub nomine Q. feruntur declamationibus, Greifsw.

1883. Q. Fleiter De minoribus Q. dechuna-

tionibus, Monster 1800. [Schwabe.]

1865. Jiabms

188) Fabius Eepentinus wird Hist. aug. Pius

8, 8 mit Cornelius Victorinus als Praefectus prae-

torio genannt, Borghesi Oeuvres VI 190. IX
330. X 55f. hat die in Betreff der Namen ver-

derbte Stelle richtig wiederhergestellt ; die Prae-

fecten heiBen Furius Victorinus und Cornelius

Eepentinus (Cornelius Mr. 299). Der Heraus-

geber des X. Bandes von Borghesis Werken

will (S. 57) mit Unrecht fiir den ersten den Namen

Fabius Victorinus herstellen, s. Furius.

139) Fabius Eomanus , Freund des Dichters

(M. Annaeus) Lucanus ; die Habgier, mit der dessen

Vater (M. Annaeus) Mela nach dem durch die

Aufdeckung der Pisonischen VerschwOrung er-

zwungenen Tode seines Sohnes (65 n. Chr.) die

Gttter des Verstorbenen an sich brachte, veran-

lafite F., Mela falschlich der Mitschuld an der

Pisonischen VerschwOrung zu bezichtigen, Tac.

ami. XVI 17. [Stein.]

flihren wollte, sondern nur dem heftigen Ver-

langen Neros Folge gegeben hat. Endlich wird

in der Schilderung vom Tode Senecas XV 61

F. fiir ein Detail als Quelle angefiihrt : der Tri-

bun, der dem Philosophen das Todesurteil iiber-

bringen soil, fragt bei dem Praefecten Faenius

an, ob er den Befehl Neros ausfuhren soil, schveckt

also davor zuriick, den Philosophen so ohne wei-

teres sterben zu lassen. Und so hat denn Gercke
10 269 mit gutem Eecht die den Tod Senecas glo-

rinzierende Darstellung des Tacitus XV 60—65
auf F, zuruckgefiihrt.

Fiir die Zeit Neros pafit nun auch Agric. 10,

wo es im Exkurs iiber Britannien heiBt: for-

mam iotius Britanniae Livius veterum, Fabius

Bustieus reemtium eloqumtissimi auetores, ob-

longae scutulae vel bipenni adsimulavere. Diese

Ansicht widerlegt Tacitus auf Grand der 83 oder

84 erfolgten Umsegelung Britanniens. F. kann

'iitt Fabius Eusticus, rOmischer Geschicht- 20 recht gut an der Stelle, wo von den Feldzugen.
._

* ^ *i i m »j __T n_^ Ci.-^J ' "D„ ,,i;,, ,,^ Xn RnfnnTllill ^?xQ .fill

schreiber. Quellen: Ihn nennt Tacitus viermal

(Agric. 10; ann. XIII 20. XIV 2. XV 61) als

Gewahrsmann ; Tacitus bedient sich immer beider

l^amen Fabius Eusticus, nur XIII 20 nennt er

ihn auch einmal im Zusammenhang F. Auf ihn

bezieht man (so auch Schanz) CIL VI 10229

Z. 23 (Testament des Dasumius), wo ein Bustieus

neben Ta,citus und Plinius mit einem Legat be-

dacht wird -, ferner Plinius ep. 29, einen Brief an

einen alteren Kollegen in der Schriftstellerei
(
G. 30 angelegt.es Geschichtswerk geschneben hat.

des Suetonius Paulinus in Britannien (59—61)

die Eede war, seinen Exkurs iiber Britannien ein-

gelegt haben. Wegen der dem Seneca freund-

lichen Darstellung halt es Gercke fiir moglich,

daB F. vielleicht nur eine ausfiihrliche laudatio

Seneeae publiziert hat. Doch abgesehen davon,

dafi fiir eine solche Monographic ein Exkurs iiber

Britannien nicht paBt, zeigt die Zusammenstel-

lung mit Livius (Agric. 10), daB F- doch ein groB

Plinius Hustico sua s.); anders Prosop. imp

Eom. II 5 If. nr. 52,

Lebcn. Fabius Eusticus stammte vermutlich

aus Spanien; dafiir sprechen seine nahen Be-

aiehungen zu dem aus Spanien gebiirtigen Philo-

sophen Seneca, der ihn offenbar als seinen Lands-

mann forderte, ferner der Umstand, daB Fabii

Eustici in Spanien nachweisbar sind (CIL II 2015.

1070). Durch die Freundschaffc mit Seneca kam

scheint es begriindeter, wenn Gutschmid ge-

legentlich vermutete, F. habe das Werk des alteren

Seneca fortgesetzt, zumal wenn man bedenkt, dafi

erst der jiingere Seneca, der Gonner des F., dieses

Werk des Vaters aus dessen Nachlafi publiziert

hat. Es lafit sich gut denken, daB Seneca den

jugendlichen Freund zur Fortsetzung des Werkes

angeregt hat.

Von dem Werke des F. muB ein Teil bereits

er empor, er vergalt diese aber durch so grofie 40 nach Domitians Tod (96) publiziert gewesen sein

Ts^«.,„j^>,.«„ A„a ^^ ^ ni.nii Td^tno ™ann ^iinli wip di»i "RpTiiitzunfr durch Tacitus in dem baleBewunderung, dafi ihn darob Tacitus, wenn auch

schonend, tadelt (XIII 20 sane Fabius inclinat

ad lawks Seneeae
f

* cuius amieitia floruit). In

dem aus dem J. 108 n. Chr. stammenden Testa-

mente des Dasumius wird er als lebend erwahnt;

da seit Senecas Tod (65) his dahin 43 Jahre ver-

flossen waren, mufi er damals schon im Greisen-

alter gestanden haben.

Schriftstellerei. Soweit sich sicher urteilen

wie die Beniitzung durch Tacitus in dem bald

nach Domitians Tod geschriebenen Agricola zeigt

;

die dort c. 10 angefuhrte Stelle weist sogar vor

das J. 83 oder 84; denn ware die Schrift nach

diesem Jahre verfaBt, so hatte F. so gut wie

Tacitus die Ergebnisse der neuerlichen Umschif-

fung Britanniens verwerten konnen.

Da F. im J. 108 lebte, so meint Groag, daB

er noch bis zu dieser Zeit oder nahe daran lite-

lafit, hat F. die neronische Zeit behandelt; in Taci- 50 rarisch tatig gewesen ist. Von dieser Voraus-

tus Annalen wenigstens wird er nur fiir Ereignisse

aus Neros Ecgierung als Gewahrsmann genannt;

nach XIII 20 hat er erzahlt, daB Burrus um die

Umsturzplane der Agrippina gewuBt hat und nur

durch die Fiirsprache Senecas in seiner Stellung

belassen wurde. Tacitus weist es zuriick, daB
Burrus iiberhaupt damals dem Kaiser verdachtig

wurde, und sieht in des F. Bericht nur eine un-

beglaubigte Darstellung, die den Einflufi Senecas

setzung ausgehend nimmt er an, F. habe mcht

nur die neronische Zeit, sondern auch das Vier-

kaiserjahr behandelt und sei so die gemeinsame

Quelle fur die Historien des Tacitus und fur

Plutarchs Biographien des Galba und Otho, ,eine

Fortfuhrung der Ereignisse bis in die Zeit, da

durch die Totung des Vitellius das Kaiserhaus,

unter dem F. schrieb, zur unumstrittenen Herr-

schaft gelangte, gebe einen effektvolleren Abschlufi'.

zeigen soil, auch dort, wo er nicht vorhanden 60 Nun hat aberBorenius gezeigt, daB die Uber-

war. Ist XIII 20 ein Beweis dafur, daB F. ganz
im Gegensatz zu anderen gleichzeitigen Histo-

rikem (Cluvius und Plinius dem Alteren, vgl.

Gercke, s. u.) die Darstellung im Sinne Senecas

farbte, so ersieht man aus XIV 2 die antinero-

nische Tendenz des Fabischen Geschichtswerkes.

XIV 2 ergibt namlich, dafi F. allein berichtete,

daB nicht Agrippina den Sohn zum Inzest ver-

einstimmung zwischen Tacitus und Plutarch doch

duTch die Annahme, Plutarch habe auch den Ta-

citus benutzt, ihre beste Erklarung finde; auch

bietet Neros Tod fur den, der die neronische Zeit

erzahlt, einen recht passenden Abschlufi. Die nicht

unbegriindete Voraussetzung, F. sei auch nach

83/84 bezw. 98 schriftsteUerisch tatig gewesen,

zwingt iibrigens auch gar nicht zur Annahme, er



habe sein Werk tlber die Zeit Neros hinausge- Furbitte far den verbannten Cicero einlegte (Cic.
Pis. 77). Bei einem F., der Patron der Allo-
broger war, liegt die Annahme der Abstarnmung
von Q. Fabius Maximus Allobrogicus Nr. 110
nahe, und Du Eieu (De gente Fabia 422ff.) hat
sogar Q. Sanga mit Q. Maximus Nr. 108 zu einer
einzigen Person, Q. Fabius Maximus Sanga, ver-
schmolzen. Die Identitat beider wird nicht nur

, +™„« a -
—--.-—-— ---".--"-*«.,- dadurcb ausgeschlossen, da6 Cicero a. 0. von Q.setzung des, wic er anmmmt, rmt 31. Dezember 10 Sanga und em Jahr zuvor von Q. Maximus spricht

68 schlieflenden annalistischen Geschichtswerkes (Vatin. 28), wic schon Willems (Le stoat de la
des iabiu^Rusticus^gegeben und die Historien rep. rom. I 511) einwandte, sondern auch durch

fuhrt, sondern legt nur die Yermutung nahe, es
seidas Werk nicht auf einmal, sondern partien-
weise verOffentlieht worden. War es sogar erst
gegen 108 ganz vollendet, so konnte es noch
immerhin von Tacitus in den Annalen beniitzt
werden.

Zuriickzuwcisen ist es ferner, wenn Seeck
meint, Tacitus habe in seinen Historien eine Fort-

ursprunglich a fine Fabii Ruslioi betitelt. Man
hat endlich (so Nordm ever Schedae philologae
H. Usener oblatae, Bonn 1891) F. als Quelle
fiir die unter dem Namen des Seneca tiberlieferte
Praetexta Octavia vermutet; hides hat Ussani
(Riv. di Fil. 1905, 449) gezeigt, dafi die Octavia
vor der VerOffentlichung dieses Geschichtswerkes

die ganz verschiedene Art, wie er von beiden
spricht. Es seheint fast undenkbar, dafi er einen
Mann vom hochsten Adel, wie es Q. Maximus
war, Cat. Ill 4 einfach mit Stillschweigen iiber-
gangen haben sollte, und daB Sallust von einem
solchen, der zudem getreuer Caesarianer war, nicht
in anderer Weise geredet hatte, als er es tut, ist

ge,chneben sei und Ladek (Ztschr. f. osterr, 20 ebenfalls wenig wahrscheinlich. Sanga als Sklaven-
Gymn. LVI 673f.), dafi der Verfasser der Oc- " " ™ " ~ " "

tavia von den uns als Quellenschriftstellern des Ta-
citus bekannten Historikern vollig unabhangig ist.

WtiTdigung. Das namenlosc Stilurteil Quin-
tilians X 1, 104 superest adhuc, exornat aetatis
nostras gloriam vir saeculorum memoria dignus.
qui olim nominabitur, nunc intellegitur haben
Mommsen und andere auf F. bezogen, vermut-
licb mit Rucksicht auf das dem F. von Tacitus

name findet sich bei Ter. Eun. 776. 814, sonst
scheinbar nur bei diesem F. Vgl. auch Nr. 4.

[Mtinzer.]

144) Fabius Senator, Praetor, starb den Er-
stickungstod (Plin. n. b. VII 44); sonst unbe-
kannt.

145) L. Fabius [L. f.] Pup(inia) Severus aus
Tergeste, Sohn des rOmiscben Ritters und Ter-
gestiner Gemeindebeamten Fabius Verus, erlangte

gespendete Lob (Agric. 10). Diese Yermutung 30 senatorischen Rang und wurde, vermutlich suo
)rlJ,

cnfal
.

ls wahrscheinlicher als die Groags anno (vgl. CIL Y 532 Z. 31 admodum iuvene),
(788), es sei von Quintilian der Kaiser Domitian
gemeint worden; diesen nicht mit Namen zu
nennen, lag gar kern Grund vor, zumal Quintilian
X 1, 91 ihn bei ahnlichem Anlasse namcntlich
anfuhrt. Zu erwahnen ist freilich Gerckes
Gegengrund (263), Quintilian habe wegen seiner
Gegnerschaft rnit Seneca einen Autor, der diesen
Mann so sehr verherrlicht hat, nicht loben kOnncn.

quaestor urbanus. Yon fruiter Jugend an ver-
trat er die Interessen seiner Yaterstadt vor dem
Kaiser Antoninus AugfustusJ Pius (s. u.) und
vor, von diesem delegierten, indices (Z. 35). Er
erwirkte bei dem Kaiser, dafi die der Gemeinde
Tergeste attribuierten Carner und Cataler den
Zutritt zur Tcrgestiner Adilitat und damit zum
rOmischen Burgerrecht erhielten. Mit der Enich-

Literatur: Prosop. imp. Eom. II 51 nr. 52. 40tung einer vergoldeten Reiterstatue am Forum
ter Hist. Rom. fr?. 31fi= Dip (™c<viii/>v.fH/.>ia ir^n T^; rtc.f A„„ n„ ^u^„,.„i „_i- t. t i_ -x-i ....Peter Hist. Rom. frg. 316; Die goschichtliche

Literatur liber die romische Kaiserzeit II 40.
Teuffel- Schwabe Rom, Lit. II 5 314, 4
Schanz Rom. Lit. II s 2, 257, ferner in Einzel-
darstellungen

: F abi a Les sources de Tacite dans
les Histoires et les Annales, Paris 1893. Gercke
Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII (1896) 262. Groag
ebd. XXIir (1897) 787. Borenius De Plutarcho
et Tacito inter se congruentibus , Helsingfors
1902, Seeck Rh. Mus. LVI (1901) 227.

[Kappelmacher.]
HI) (Fabius) Sabimis, der Yater des Folgen-

den, Hist, aog. Alex. 68, 1.

_

142) Fabius Sabinus, wird als der Cato seiner
Zeit geriihmt; er wurde vom Kaiser Severus Ale-
xander in das Consilium principis bernfen, Hist.
aug. Alex. 68. 1 ; er wird als Sohn eines insignis
vir bezeichnet. Mit dem Consular Sabinus. der
unter Elagabal im J. 222 n. Chr. getotet werden

von Triest, deren iiberschwengliche Inschrift er-

halten ist, statteten ihni [de]cu[r(ionex) et] plebs
T[ergesti]nor(umJ den Dank fur seine Wobltaten
ab (CIL V 532 = Dessau 6680, vgl. Momm-
sen CIL V p. 53. 59). Den in der Inschrift ge-
nannten Kaiser — nach der gewohnlicben An-
nahme Antoninus Pius — halten Puschi und
Sticotti nach Kandlers Vorgang fiir Caracalla
(Wien. Stud. XXIY 1902, 252ff.l. Ihre Begrvin-

50 dung ist jedoch nicht zwingend, die Namensform
Antoninus Aug. IHus iiberdies fiir Caracalla sel-

ten bezeugt, so daii, so lange nicht neues Mate-
rial Besseres lebrt, die bisherige zeitliche An-
setzung noeh nicht als widerlegt gelten kann.

146) Fabius Sosianus, von Flavius Yopiscus
als Zeirgenosse erwahnt, Hist. aug. Firm. 2, 1:

seis enim, mi Basse, qimnta nobis contentio
proxime fuerit cum amatore historiarum Marco
Fonteio, eum ille diceret, Firmum, qui Aure-

sollte (Hist. aug. Elag. 16, 2. 3), hat er, wie es60^*a«j temporibus Aegyptum oeeupaverat, latrun-
scheint. nichts zu s^haflpTi rftfain i n ,ji*1M. a,^„„ „ _•„_ , „*seheint, nichts zu schaff'en.

'

[Stein.]

143) Q. Fabius Sanga (Praenomen bei Sail.),

war Patron der Allobroger in Rom und erfubr
691 = 63 von deren Gesandten die Plane der
Catilinarier, die er alsbald dem Consul Cicero
mitteilte (Sail. Cat. 41, 4. Appian. bell. civ. II
4). Jedenfalls derselbe ist Q. Sanga, der im J. 696
— 58 bei Pompeius und bei dem Consnl L. Piso

culum fuisse, non principem, txmtra ego mecum-
que Rufus Gelsus et Ceionius lulianm et Fabius
Sosianus contenderent dicentes, ilium et purpura
usum et pereussa moneta Augustum esse voci-
tatum,

147) Fabius Tatianos, wird als Proconsul von
Asia in einer unpublizierten, YonHeberdey ge-
lesenen Inschrift aus Ephesns genannt: ayaftij

TVxn - - <X>aft(iav} Ta.xia.v6v, rov Xafjt(iiQ6zaTov) dv-

dvjtaxov, % xQartaxr} §ovlr
t

[xal] 6 [drjjfioc; xfjg

XaufnQOTaTns 'Etpeoicov Jiofaeos]. Der Stein ist

spater zu einer Ehreninschrift fiir den Kaiser

Honorius verwendet worden. F. ist sonst unbe-

kanntj eT wird in die zweite Halfte des 2. oder

in die erste des 3. Jhdts. gehoren.

148) Maesius Fabius Titianus. Die sizihscbe

Familie der Maesii Fabii Titiani (vgl. Nr. 59. 149.

in Italien eindringen sollte (Tac. I 61). Durch
den Marscb, auf dem F, im Gebiete der Leuker

den Tod Galbas und den Regierungsantritt Othos

erfubr (Tac. I 64), batten die Gallier wegen der

Zugellosigkeit der Truppen viel zu leiden (Tac.

I 04

—

QQ) und sucbten das AuBerste durch Kon-

tributionen, welche '

grofienteils in F.s Tasche

floBen, abmwenden (Tac. I 66. Plut. Otho 6 ; vgl.

Tac. II 29). Von Gallien aus schrieb F. an die
t amine aer luaesn r awn nuam ^g^- ^^- «--• '-" -—; " —'/

,
-

.

184^ die noch im 4. Jh'dt. bluhte (der Consul 10 romische Garnison, urn sie auf Yitelhus Seite zu

des J. 337, Stadtpraefect und Praefectus praetorio

von Gallien, Fabius Titianus, gehBrte ibr an),

wird unter Maesius behandclt [Groag.]

149) C. Maesius Aquillius Fabius Titianus s.

Maesius.
t

150) Fabius Turpio s, Calpurnius Nr. 117.

151) Fabius Valens. a) Name. Tacitus nennt

ihn tails Fabius oder Valens, teils Fabius Valens;

Plutarch bald Ovakns , bald $dfSi,og Ovulng;

Josephus und Cassius Dio Oi'aAijg.

b) Leben. Fabius Valens, dessen Familie dem

Ritterstande angehorte (Tac bist. Ill 62), stammte

aus Anagnia (Tac. a. O.) und war im J. 68 n. Chr.

— welche Amter er fruher bekleidete, ist unbe-

kannt — Legat der Legio I in Bonn in Nieder-

germanien (Tac. I 57; vgl. I 7. 52. Plut. Galb.

10. 15. 22); in dieser Stellung schlofi er^ sich

dem in Spanien zum Kaiser ausgerufenen Galba

an und vereidigte als erster der rOmischen Legaten

ziehen (Tac. I 74), und schickte in die Narbo-

nensis, welche von Othos Flotte bedroht wurde,

Truppen, die freilich eine Niederlage erlitten (Tac.

II 14). Wahrend der Fiihrer der zweiten In-

vasionsarmee , Caecina, bei Castores gegen die

Othoniancr unterlag, gelangte F.
;
in dessen Heer

eine MeuteTei ausgebrochen war, die ihn selbst

in Gefahr brachte und nur schwer unterdruckt

werden konnte, nach Ticinum (Tac II 27—29.

20 Cass. Dio LXIV 5). Auf die Nacbricht von der

Niederlage bei Castores erneuerte sich beinahe

der Aufruhr . da die Soldaten F. geflissentliches

Zogern und Zuspatkommen vorwarfen (Tac. II 30.

Plut. Otho 7). Trotz rnancher Gegensatze ver-

einigten sich hierauf F. und Caecina und warteten

einen giinstigen Augenblick zu weiterem Kampfe

ab (Tac. II 31. 34). In der Tat riisteten sich

die Gegner voreilig zum Entscheidungskampfe und

riickten gegen die Yitellianer heran, denen in Ab-

in Germanien seine Truppen fiir den neuen Herr- 30 wesenbeit Caecinas F. das Zeicnen zum Kample
-Til j r\ n m l rn„^ T tQl TTTrt^iTunli ™n"U (Wn* TT A1 PI11+ O +hn 11\ War oifVi nnn

scher (Plut. Galb. 10; vgl. Tac. I 53), wodurch

dem Zogern der Rheinarnieen, die lieber den durcli

die Besiegung des Yindex popular gewordenen

Verginius Rufus auf dem Thron gesehen hatten,

und der Unschliissigkeit des letzteren selbst ein

Ende gesetzt wurde (Plut. a. O.; vgl. Tac. I 52).

Urn dieselbe Zeit raumte F. im Verein mit dem

Legionslegaten Cornelius Aquinus seinen Yorge-

sctzten Fonteius Capito, den Legaten des nieder-

^ab (Tac. II 41. Plut. Otho 11). Der sich nun

jei Bedriacum entspinnende Kampf endete mit

dem Sieg der das Heer umsichtig fiihrenden Feld-

herren F. und Caecina, mit denen nunmehr Cel-

sus und Callus, die Feldherren Othos, Yerhand-

lungen ankniipften (Plut. Otho 13). Auch den

Verginius Rufus wollten nach Othos Selbstmord

die noch treu gebliebenen Soldaten zwingen, sich

zu gleichem Zweck zu F. und Caecina zu be-

rheinischen Heeres, der des Strebcns nach dem 40 geben (Tac. II 51).
#

Nach dem Siege_ berubigte

Thron Yerdachtig war, aus dem Wege (Tac. I 7.

Ill 62. Plut. Galb. 15; vgl. Tac. I 52); doch seheint

eine zweite Version, welche Tacitus (I 7. Ill 62)

wicdergibt, daB namlich die beiden Legionslega-

ten den Capito zum Abfall von Galba zu iiber-

reden versucht, dann aber, als ihnen dies nicht

gelang, als Mitwisser ihres gefahrlichen Geheim-

nisses beseitigt hatten, den Vorzug m verdienen.

Die Yerdienste, welche sich F. um Galba er-

F. durch ein Schreiben die in Bononia vers am-

melten Senatoren, welche infolge eiries falschen

Geriichts von Othonischen Soldaten als Verrater

des Kaisers bedroht warden (Tac II 54), richtete

ein Schreiben an die Consuln, welches, nicht ge-

rade unbescheiden gehaltcn, ungiinstiger beurteilt

wurde als das Schweigen Caecinas (Tac. II 55),

und begab sich daiauf mit Caecina nach Lugu-

dunum zum Empfang des Vitellius, der beide mit

worben hatte oder doch erworben haben wollte, 50 groBer Auszeichnung behandelte (Tac II 59). Als

..^u^.^.-.^ ^,^1,+ a;„ avnT^tofo inorionnnnir crfi. rlpr Tfai«pr na^Vi Olieritalieu kam. dienten sie ihnischeinen nicht die erwartete Anerkennung ge-

funden zu haben (Tac I 52); denn unermiidlich

betrieb er die Erhebung des Vitellius (Tac a, O.)

und fand bei diesen Bestrebungen einen Gc-

sinnungsgenosscn in A. Caecina Alienus (vgl. o.

Bd. Ill S. 12388".). Als nun die Maimer Legionen

am 1. Januar 69 die Eidesleistung fiir Galba ver-

weigerten, ein Unteroffizier der Legio IIII Mace-

donica die Nachricht davon Vitellius iiberbrachte

der Kaiser nach Oberitalien kam, dienten sie ihni

als Fiihrer bei der Beskhtigung des Schlacht-

feldes (Tac II 70) und gaben sodann die schon

seit langerem vorbereiteten (Tac. II 67) Gladia-

torenspiele, von denen das des F. in Bononia

stattfand (Tac. II 71).

F. , der von Vitellius das Consulat erhielt

(Tac. II 71) und wahrscheinlich in den Monaten

August, September und Oktober 69 bekleidete

und dieser sie unter seinen Truppen verbreiten 60 (vgl. Mommsen Ephem. epigr. I p. 191), erlangte

Koft „;i+„ X? ™if i\ a tr.\tra ^.m O T-ninor vnn "RAnn om TTnfn trrnftpn FlTlflllfi iTilC IT 92"l Ulld StStZte
liefi, eilte F. mit Gefolge am 2. Januar von Bonn
nach Koln zu Vitellius und 'begrufite ihn als

Kaiser (Tac I 57. Plut. Galb. 22). Nunmehr er-

hielt F. von Vitellius, der sich zum Zuge nach

Italien anschickte, das Kommando fiber ca. 40000
Mann, mit denen er durch Gallien, das entweder

far Vitellius gewohnen oder verwustet werden

sollte, marschieren und fiber die Cottischen Alpen

am Hofe grofien Einflufi (Tac. II 92) und stntzte

sich hauptsachlkh auf die Gunst des nieder-

rheinischen Heeres (Tac. II 93). Er liefi den

Iulius Priscus von Vitellius zum Praefectus prae-

torio ernennen (Tac. II 92), hob Truppen fur die

bauptstadtische Besatzung aus, wobei er ziemlich

eigenmachtig vorgegangen. zu sein seheint (Tac.

II 93), und veranstaltete am Geburtstag des



J^aoius Fabius 1872
Kaisers mit Caecma in ganz Rom Gladiatoren- haltigen Eindruck macht (III 62). Aber dieses
Spie

I
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(^™w ?
5
2-«o a- ™ • x ,-

BUd wird «etrtlrt durch ^ Menkliche Rolle,
Als im Herbst 69 die Flavianer in Itahen die er schon unter der Regierung Neros spielte,

emdrangen wurden yon Vitellius P. und Caecina wo er als Schauspieler auftrat (ifi 62), sein sehr

Sifl wJ^T1

!?
des

?
n

.

e
?,
s
\
et!^ aberwah- verdachtiges Vorgehen gegen Fonteius Capito

™/. ftf' d6S
f
n
^"J8^ ^geu F. von (I 7. Ill 62), semen Abfall von Galba (HIFlavms Sabmus, dem Bruder Vespasians, noch 62), sein zweideutiges Verhalten gegen Vergi-

geschurt wurde sofort aufbrach, sollte P., der nius Kufus (I 52. Ill 62) und Manlius Valets
sich eben in Rekonvaleszenz nach einer schweren (I 64), seine Lasterhaftigkeit (I 66. II 30 56Krankheit befand, spater nachfolgen (Tac. II 99) 10 III 401 62), Habsucht (lac. I 66 II 56 Plut"und liefi vorlaufig dem Heere, das schon fruher Oth. 6. Cass. Dio LXIV 5: vgl Tac II 291 und
miter seiner Fiihrung gestanden hatte , den Be- Bestechlichkeit (Tac. I 66. II 29 Plut a )
fehl zukommen

,
ihn zu erwarten (Tac. II 100), die zweifellos den Grund gelegt hat zu dem plotz-

eine Absicht, die freilich von Caecina durchkreuzt lichen Wohlstand des fruher armen Mannes (Iwurde (Tac. a. O.). Endlich fand sich R, dessen 66); auch seine Ohnmacht gegeniiber den mei-
rasches Eingreifen, wenn der Verrat Caecinas an ternden Soldaten (H 29) wirft kein gutes Licht
Vitellius bekannt wurde, Antonius Primus, der auf ihn, wenn sie auch einigennafien durch den
iuhrer der Flavianer, erwartete, da er an seiner Charakter der Heere des Biirgerkrieges entschul-
Anhanglichkeit an Vitellius nicht zweifelte (Tac. digt werden mag (II 29); er ist der Lebemann
11115), auf Dr&ngen des Kaisers bereit, Rom zu20(III 62), der sich mit leidenschaftlicher Yerwe-
verlassen (Tac. Ill 36). Er scheute sich aber gcnheit (I 52) in Kriegsabenteuer sturzt , in denen
trotz des Ernstes der Lage nicht, auf dem Marsch er semen Begierden freien Lauf lassen kann. F
semen Lastern zu frOnen (Tac. Ill 40f.). Da er ist eben mit seiner zwicspaltigen Natur das ecltte
an der MSglichkeit, sich mitten durch die schon Kind seiner an Dissonanzen so reichen Zeit
weit vorgedrungenen Feinde einen Weg zu bahnen, d) Literatur : D e -V it Onom. Ill 24. Prosop
verzweifelte und auch auf die unbedingte Treue imp. Rom. II 52 nr. 57. Fabia Beitr. z. alten
seiner Truppen, die trotz der von Vitellius ge- Gesch. IV 42ff.
schickten Verstarkungen nur eine geringe Zahl 152) Fabius Valens (Fabius Flor., Valens
ausmachten (lac. Ill 41), nicht rechnen zu konnen Med. Vat. Dresd. Aid., Fabius Valens edd. princ
giaubte, schickte er das Fufivolk nach Ariminum 30 und Bom.), zunachst nur bekannt durch Plinius
voraus, liefi die Reiterei als Riickendeckung zu- ep. IV 24, der an ihn als einen jungeren Freund
ruck, waiidte sich mit kleinem Gefclge zunachst vaterliche Mahnungen richtet, Auf denselben F
nach Umbrien sodann nach Etrurien und segelte, nimmt aber sicher auch ep. ad Traian 86 B Be-
nachdem er die Niederlage der Vitellianer bei zug, wo die von Aldus und Avantius gegebenen
Cremona eifahren hatte, von Pisa aus nach der Lesarten: quam abunde ea, quae speret bzw.
JNarbonensis, urn von da nach dem mnern Gallien quam ea quae speret zweifellos durch die Worte-
imd nach Germamen zu gelangen und dort Streit- Fabium Valentem valde probo zu ersetzen sind
kratte zu vmterem Widerstand gegen Vespasian welche die auf die beste Hs., den verschollenen
zu sammem. In Monaco gelandet, wurde er von Parisinus , zuruckgehenden hsl. Marginalien in
einem Gesinnungsgenossen, dem Procurator Marina 40 dem von Hardy aufgefundenen Bodleianus und
ittatnrus, ireundhch aufgenommen, dann aber von die erste Ausgabe des Catanaeus iibereinstim-
einem Parteiganger Vespasians

, dem Procurator mend bieten (vgl. Hardy Studies in Roman history
Valerius Paulnmsvor dem er mit wenigen Be- 348). Nach jenem Briefe hatte F. vielleicht als
gleitern riuchtete, bei den Stoechaden gefangen- Tribunus militum in einem der Kriege Traians
genommen (Tac III 41-43). Nicht lange darauf gedient [instructum eommilitio tuo) und be-
wurde h durch dessen Gefaugennahme die Vitel- kleidete wahrend Plinius Statthalterschaft ein uns
haner den etzten Halt verloren hatten (Tac. Ill nicht naher bekanntcs militiirisches Amt in Bi-
44), in Urbinum, wo er interniert war, getotet thynien. [Goldfinger 1

und sein Haupt der Garde des Vitellius gezeigt, 153) M. Iallius Bassus Fabius Valeriana s.
urn so alle Gertichte, daJ

J

j F. in Germanien neue 50 Iallius.
Truppen sammle, drastisch zu entkraften; und in 154) Q. Fabius Vergilianus, Legat des Ap.
der lat warden die Vitellianer dadurch von der Claudius Pulcher (o. Bd. Ill S. 2851 f.) wahrend
jSutzlosigkeit weiteren Widerstandes iiberzeugt, seiner Statthalterschaft von Kilikien (Cic. fam. IH
wahrend andrerseits das Heer Vespasians mit dem 3, 1. 2. 4, 1), vielleicht der Q. Fabius, der im

.? i ,J-
das Ende des Krieges gekommen Anfang des Burgerkriegs 705 = 49 dem Pompeius

wahnte (lac. Ill 62). Meldungen iiberbrachte (Cic. ad Att. VIH 11 A)
cj Charakter. Das Bild, das wir vornehmlich [Munzer]

aus den Bericliten des Tacitus von dei Person- 155) Fabius Verus, egregius tit, Vater'des
hcnkeit des F. gewmnen, ist widerspruchsvoll. Fabius Severus (Nr. 145), CIL V 532 (Ter-
Er erscheint einerseits als tuchtiger Kriegsmann 60 geste).

WJS' }
R }^> Jo11 3chneller Entschlossenheit 156) Fabius Vestalis, QueUenachriftsteller des

(1 57), der dem Kaiser, dem er zum Throne ver- Plinius, der ihn nat. hist. ind. 1. VIL XXJIV
holfen hat, bis zum letzten Augenblick trea bleibt XXXVI nennt und ind. 1. XXXV bei seinem Namen
(III lo 62), noch, da schon fast aUes verloren hinzafugt qui de pietura scrips*. Docb bebaudelt
ist, kuhne Plane zur Rettung des Vitellius und das einzige Zitat aus seinem Werk (VII 213)
zur Fortfuhrung des Krieges hegt (HI 41. 62), einen andem Gegenstand. VgL uber ihn F. Mftn-
beim niederrheiniacheii Heere behebt ist <n 93) zer Beitrage zur Quellenkritik d, Naturgesch.und dessen Tod auf Freund und Feind einen nach- d. Plin. (1897) 353—356. [Stem

]
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157) Cn. Fabius Vibulanus, bei Liv. IV 43, 1

and 57, 12; vgl. Num. Fabius Vibulanus Nr. 163.

158) K. Fabius Vibulanus, Stammvater des

Geschlechts; vgl. Nr. 159. Er wurde in der Zeit

der Vertreibung der KSnige angesetzt und mit
dem eigentumlichen Praenomen der Gens Fabia
ausgestattet, ahnlich wie der Ahnherr der Valerier

mit dem Vornamen Volesus. Der Yersuch, die

Ahnenreihe uber ihn hinaus in die Konigszeit und

aufiern Geschichte wird kurz von Liv. II 42, If.

und ausfuhrlich von Dionys. VIII 81, 1—82, 5
ein Raubzug des Consuls Q. Fabius ins Gebiet
der Aequer und Volsker berichtet. Beide heben
hervor, da6 die Beute zum Besten des Staat-
schatzes verkauft worden sei; bei Livius tut dies

der Consul selbst und macht dadurch sich und
sein ganzes Geschlecht beim Volk unbeliebt; Dio-
nys erzahlt spater gerade umgekehrt, das Volk

bis zu Herakles fortzusetzen , ist nie gemacht 10 habe den Quintus zum zweitenmal zum Consul
worden , weil in republikanischer Zeit das Ge- gewahlt, well es von ihm in seinem ersten Amts-
schlecht daniit zufrieden war, so alt zu sein, wie jahr nichts Ubles erfahren hatte (VIII 90, 6, daraus
die Republik selbst. entstellt Lyd. de mag. I 38 p. 39, 5 Wiinsch).

159) K. Fabius Vibulanus, Consul 270 = 484, Dagegen lafit Dionvs den Verkauf der Beute durch
273 = 481, 275 - 479, gestorben 277 = 477. die Quaestoren, also Kaeso Fabius und L. Valerius,
In der altesten romischen Geschichte kann eine erfolgen (VIII82, 4; dieses Verfahren als die Regel
ganze Periode geradezu als die Fabische bezeich- angenommen in einer Rede bereits VII 63, 2f.)

net werden. In den sieben Jahren 269 = 485 bis und begeht dadurch einen Anachronismus (vgl.

275= 479 hat nach der allgemein angenommenen Schwegler R. G. II 137, 4, dem Mommsen
Uberlieferung regelmaBig ein F. als einer der 20 St.-R. II 565, 3 beistimmt) ahnlich dem andern,
beiden Consuln an der Spitze des Staates ge- dafi er die Quaestoren fiir junge Manner halt,
standen, und ein oder zwei Jahre darauf soil das Schon bei diesem Jahr zeigt sich, dafi Livius und
ganze Geschlecht im Kampf gegen die Veienter Dionys die Lucken der ihnen vorliegenden Uber-
seinen Untergang gefunden haben. Die Consuln lieferung durch eigene Kombinationen auszufalien
sind die drei Briider Quintus, Kaeso und Marcus

;
versuchten.

in dieser Reihenfolge erscheinen ihrc Namen zwei- 270 = 484 Kaeso Consul I mit L. Aernilius
mal liinter einander in den Fasten; im siebenten Mamercus (o. Bd. I S. 570 Nr. 96. Chronogr.
Jahr wird Kaeso Consul, weil Quintus bereits im Idat Chron. Pasch. Liv. II 42, 2. Cassiod. Diod.
vorhergehenden gefallen ist, so dafi man die Vor- XI 38, 1. Dionys. VIII 82, 5. 83, 1). Nach dem
stellung von einem regelmafiigen Turnus in der 30 knappen Bericht des Livius II 42, 2—7 und dem
Bekleidung des Consulats durch die drei Fabier breit ausgefuhrten des Dionys VIII 82, 5—87, 2
gewinnt. Dafi sie Briider waren, bezeugen Liv. wurde in diesem Jahr ein Ausbruch innerer Un-
II 42, 7. 46, 6. 47, lOf. Dionys. VIII 77, 1. 82, ruhen glucklich verhindert durch die Notwendig-
5. IX 11, 3. 13, 3f. 14, 1. 16, 3. 17, 5. 22, 5. 59, keit, aufieren Gefahren zu begegnen; als aufiere

1; den Vornamen ihres Vaters Kaeso fugt Dionys Feinde werden die Aequer und namentlich die
je cinmal jedem von ihren Namen hinzu (VIII Volsker genannt, von den Consuln steht Aernilius
83, 1. 87, 2. 90, 5; vgl. Fasti Cap. bei dem Enkel im Vordergrund, grbfiere Erfolge werden nicht
Nr. 165); den Beinamen Vibulanus legen ihnen errungen. Keiner von diesen Historikern erwahnt
alien die Fasti Cap. bei (erhalten bei den J. 272 das, was Diodor XI 40, 5 als wichtiges kriege-
und 274; sonst stets Vivulano beim Chronogr.), 40 risches Ereignis unter diesem Jahr verzeichnet,
sowie zweien von ihnen Diodor (XI 27, I. 41, 1; die Bezwingung des mit den Aequern verbundeten
in den Hss. Sdovavog, Sdavoq, Sthfiavoo) : auch Tusculum; dadurch verlieren ihre Angaben jeden
dieses Cognomen mufi demnach schon der Vater Wert,
gefuhrt haben. 271 = 483 Marcus Consul I mit L. Valerius

269 = 485 Quintus Consul I mit Ser. Cor- (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. II 42, 7.

nelius Maluginensis (o. Bd. IV S. 1404 Nr. 253. Cassiod. Dionys. VIII 87, 2. Diod. XI 41, 1).

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. II 41, 12. Der Livianische Bericht II 42, 7—11 hat den
Cassiod. Diod. XI 27, 1. Dionys. VIII 77, 1). In Kern: bellum . . . Veims initum, et Volsci rebel-
der innern Geschichte dieses Jahres ist das be- la-runt; bei Dionys. VIII 87, 2—90, 6 ist von den
deutendste Ereignis die Katastrophe des Sp. Cas- 50 Veientern noch 'keine Rede; dafur nehmen die
sius, der im vorhergehenden Jahr Consul III ge- Ausschmtlckungen , die Livius nicht hat. den
wesen war. Nach Liv. II 41, 11 gaben einige breitesten Raum ein, wie ein Tribun C. Maenius
Quellen an, die Quaestoren Kaeso Fabius und L. die Aushebung zu verhindern sucht, wie sich das
Valerias hatten Cassius wegen Hochverrat beim von dem Consul Valerius gegen die Volsker ge-
Volk angeklagt und seine Verurteilung herbeige- fiihrte Heer aus Hafi gegen den Feldherrn , den
fuhrt; Dionys. VIII 77, 1, vgl. 79, 1 halt diesen einen Anklager des Sp. Cassius, absichtlich schlecht
Bericht fur den glaubwiirdigeren. In Wahrheit schlagt, wie der Streit zwischen den Standen die
durfte er zu den spatesten Bestandteiien der Cas- Wahlen nicht zu stande kommen liifit und ein
siusgeschichte gehoren (s. o. Bd. Ill S. 1750ff.), Interregnum herbeiftthrt. Alle diese Ztige kehren
und besonders die Namen der Quaestoren sind 60 in der Geschichte der nachsten Jahre wieder und
gewifi einfach den Consularfasten der beiden fol- sind hier willkurlich und spat hinzugefugt worden.
genden Jahre entlehnt. Die Annalistik hat dem 272 = 482 Quintus Consul II mit C. Inlius
nach eine Beziehung zwischen der Beseitigang des lulus (Fasti Cap Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Sp. Cassius und dem Fabischen Geschlecht kunst- Liv. II 43, 1. 46, 2. Cassiod. Dionys. VIII 90, 5.
lich geschaffen; die MOgUchkeit ist aber kaum Lyd. de mag. I 38; bei Diodor fehlen die Con-
abzuweisen, dafi das Ende jenes Mannes und die suln, vgl. Mommsen Chronol.s 125, 224). Als
Machtstellung der Fabier nicht nur in einem zeit- Kern der Berichte des Livius II 43, 1 und des
lichen Zusammenhang gestanden haben. In der Dionys VIII 91, 1-4 sind Kampfe mit den Aequem
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und der Beginn des Veienterkrieges zu erkennen,

und zwar erscheint Rom im Nachteil, denn die

Aequer nehraen das selten genannte Ortona nach

Dionys in diesera Jahr, w&hrend sie es nach Livius

erst im nachsten belagern, und die Veienter ver-

heeren das rCmische Gebiet. Je weniger Tuhrn-

voll fur Rom die annalistischen Berichte lauteten,

desto kiirzer waren sie gewohnlrch.

273 = 481 Kaeso Consul II mit Sp. Furius

(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. II 43,1- 46,6. 10

Cassiod. Dionys. IX 1, 1. Diod. XI 48, 1. Zonar.

VII 17). Livius berichtet hier zum erstenmal

von dem Versuch eines Tribunen, die Aushebung

zu hindern (II 43, 3f.), Dionys bereits zum zweiten-

mal (IX 1, 3ff., s. o. zum J. 271 - 483); dafi

jener den Tribunen Sp. Licinius und dieser ihn

Sp. Iulius nen-nt, kann als Schreibfehler erklart

werden (Momm sen Rom. Forsch. II 252, 35);

doch Dionys lafit in diesem Jahre, Livius erst im

folgenden den Ap. Claudius den Bat erteilen, den 20

Einspruch des einen Tribunen durch den seiner

Kollegen unwirksam zu machen. obgleich auch

Livius die tatsachliche Anwendung des Verfahrens

schon in diesem Jahre berichtet (vgl. diesen Zug

wiederholt im J. 338 = 416, Liv. IV 48, 6. V %
14). Die auswartigen Feinde sind dieselben wie

im vorigen Jahr; nach beiden Autoren (Liv. II 43,

5-11; vgl 59, If. Dionys. IX 2, 3-4, 3, vgl. Val.

Max. IX 3, 5. Zonar. VII 17) soil Furius gegen

die Aequer nichts ausgerichtet , F. gegen die 30

Veienter tapfer gckampft haben, aber durch den

Ungehorsam seines Heeres, bei dem er unbeliebt

war, urn den vollen Erfblg gebracht worden sein.

Als Grund der Unbeliebtheit des Consuls bei den

Soldaten gibt Dionys. IX 3, 1 seine Anklage gegen

Sp. Cassius an, dasselbe Motiv, das zwei Jahre

fruher bei L. Valerius erschien. Sehr bezeich-

nend fur die Wertlosigkeit aller dieser Angaben

ist, daft Livius bald darauf zweimal (II 44, 11.

46, 1) sagt, das Heer habe den Feldherm im40
Aequerkrieg im Stich gelassen. Die altesten

Quellen hatten nur die in diesem Jahr unter-

nommenen Feldziige kurz erwahnt; erst die jungern

haben dann jedem Consul seinen bestimmten Teil

davon zugewiesen und sind bei der Willkur dieser

Rollenvertcilung verschieden verfahren; daher

weichen die Angaben von einander ab (vgl. z. B
;

einen ahnlichen Fall aus spaterer Zeit o. Bd. IV

S. 1489) und erweisen sich samtlich als unge-

schichtlich. 50

274 = 480 Marcus Consul II mit Cn. Manlius

(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv.

II 43. 11. Cassiod. Dionys. IX 5, 1. Diod, XI 50,

1). Wieder wird erziihlt, dafi ein Tribun ver-

sucht habe, die Aushebungen zu hindern, doch

vergebens (Liv. II 44, 1— 6. Dionys. IX 5. 1.

Zonar. VII 17); der Name des Tribunen, Tib.

Pontincms (Liv. Dionys.), ist auffaltig und macht

die Erzahlung hier noch besonders verdachtig (vgl.

Enmann Eh. Mas. LVII 531, dessen sonstige 60

Hypothesen aber unhaltbar sind). Der einzige

Krieg dieses Jahres ist der gegen die Veienter

und andere mit ihnen verbflndete Etrasker, wo-

rflber Liv. II 43, 11—47, 12 and Dionys. IX 5,

1—13, 5 ausfBhrlicb berichten; von Livius ab-

hangig sind VaL Mar. V 5, 2. Frontin. strat. I

11, 1. II 6, 7. 7, 11 (wo aus Fffichtigkeit die

beiden Consuln mit einander vertauscht sind).

Oros. II 5, 7f. Zonar. VH 17. In den Haupt-

sachen stimmen die beiden vollstandigsten Dar-

stellungen uberein; Dionys hat bisweilen seine

Vorlage verschlechtert (vgl. Schwartz o. Bd. V
S. 939, 53); mehr als Livius bietet er besonders

im Anfang mit der Erzahlung der schlimmen

Vorzeichen, die den ROmern zu teil wurden und

auf ihre Mafinahmen Einnufi hatten, und am
Schlufi mit der von der Abdankung des Consuls

F. Nach beiden Berichten waren die Feinde voll

Siegeszuversicht und die Consuln voll MiBtrauen

gegen ihr eigenes Heer infolge der Erfahrungen

des vorhergehenden Jahres; erst als die Heraus-

forderungen und Angriffe der Etrusker die Sol-

daten so gereizt hatten, dafi sie heftig eine

Schlacht verlangten und sich eidlich verpfiich-

teten, nur als Sieger zuruckzukehren, hatten sich

die Consuln zum Kampf entschlossen ; die Schlacht

selbst habe lange hin und her geschwankt; auf

Tomischer Scite hatten sich vor alien die Fabier

ausgezeichnet, Q. Fabius und der Consul Man-

lius seien gefallen ; scbliefilich hatten die Romer

das Scblachtfcld behauptet, aber der tiberlebende

Consul M. Fabius habe urn der Trauer willen

den angebotenen Triumph abgelehnt; das Ver-

halten der Fabier in dem ganzen Krieg habe das

Volk mit ihnen vothg ausgesolint. Nach dem
Vorgang Niebuhrs (B. G. II 2241) ist mehr-

fach versncht worden, die Hauptbestandteile dieser

Darstellung auf Fabische Familienuberiieferung

zuruckzufuhrcn, auf (gefalschte) Laudationen (vgl.

Liv. II 47, 11), die Fabius Pictor beniitzte;

Mom in sen (R. Forsch. II 252, 35) hat sich mit

groBer Scharfe gegen diese Versuche erklart. In

der Tat sind weit mehr einzelne Ziige, die den

Verhaltnissen spaterer Zeit entsprechen,hierhinein-

getragen, als echte und alte, die Spateren nicht

mehr gelaufig waren, bewahrt worden. In dem
Bestreben, die Wechselwirkung der inneren und

der auflercn Geschichte darzustellen, wurde der

Bericht der altesten Quellen reicher ausgestaltet;

sieht man aber von dem leicht zu entfernenden

Beiwerk ab, so ergibt sich, dafi gerade dariiber

gar nichts uberliefert war, denn weshalb und wre

besonders das Fabische Geschlecht sich erst den

schweren Haft und dann wieder die Gunst der

Plebs erworben babe, wird in ganz ungeniigender

Weise erklart. So bleiben als Tatsachen nur die

bestehen, die in den Consularfasten verzeichnet

waren, die Reihe der Fabierconsulate und der

Tod des zweiten Consuls Manlius im sechsten von

ihnen ; der gleichzeitige Tod des altesten der drei

Fabischen Briider konnte, wie bereits bemerkt

wurde, schon daraus erschlossen werden, dafi im

siebenten Jahr der zweite Consul III wurde. Tat-

sache ist ferner der in dieser Zeit ununterbrochen

und fast immer von Rom ungliicklich gefuhrte

kleine Krieg mit den Nachbarn im Suden und

im Norden, besonders mit Veii. Alles ubrige

konnte aus diesen wenigen Daten herausgesponnen

werden. , _ „
275 = 479 Kaeso Consul III nut T. \ergi-

nius (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv II 48, 1.

Cassiod. Dionys. IX 14, 1. Mod. XI 51, 1). In

folgerichtiger rtorchfnhrang frfiher geanBerter An-

sichten lafit Dionys dieaes Jahr mit einem Inter-

regnum beginnen, Linns, mit einem mifirungenen

Versuch des Constils F., die Wflnsche der Pleba

JtBYY ij aoms

zu erfullen und die Eintracht der Stande herzu-

stellen. Ubereinstimmend geben beide an, daG

F. gegen die Aequer gezogen sei, ohne etwas aus-

zurichten (Liv. II 48, 4. Dionys. IX 14, If.),

Verginius gegen die Veienter ins Fold rilckte, von

ihnen eingeschlossen und nur durch die recht-

zeitige Ankmrft des F. befreit worden sei, worauf

die Veienter ungehindert ihre Plunderungsztige

ins rOmische Gebiet untemehmen konnten (Liv.

inde stativa consul habuisset) in "Widersprucb

steht mit der Darstellung 51, 1, der Consul sei

erst nach der Niederlage der Fabier gegen die

siegesfrohen Feinde geschickt worden; man sieht

daraus wieder, wie locker die FabLerkatastrophe

mit den annalistischen Kriegsberichten verknupft

ist. Sonst aber ist die Erzahlung des Livius hier

einheitlich und weist aul'keine abweichenden Be-

richte hin (hechstens vgl. 50, 11: satis eonvenit).

II 48, 5—7. Dionys. IX 14, 3—8). Also im 10 Bei Dionys, der wie immer weit ausfuhrlicher ist,

-'-<•• -! -j.-i-.i--- tt«—^ :x werden beim Auszug 275 = 479 die Fabier, im
ganzen 4000 Mann, darunter die 306 Patrizier,

gefuhrt von dem Consular Marcus (IX 15, 3); der

Consul Kaeso fuhrt das regulare rOmische Heer,

ebenfalls gegen die Veienter, mid begibt sich erst

nach der Niederlegung seines Amies im J. 276

= 478 zu seinen Geschlechtsgenossen (IX 16, 3);

der Untergang der Fabier wird hier ohne Zu-

sammenhang mit den sonstigen Kriegsberichten

ganzen unbedeutende und erfolglose Kampfe mit

den alten Feinden bilden die Grundlage auch

dieses annalistischen Kriegsberichtes aus dem
letzten Fabierconsulat. Nur lose mit ihm und

mit den ahnlichen der drei folgenden Jahre ver-

bunden erscheint die Dberlieferung iiber das be-

riihmte Ereignis aus der Geschichte der Fabier,

iiber den
Untergang der Fabier am Cremcra. Als alte-

ster Bericht gilt der Diodors XI 53, 6 (nach den 20 vollstandig im J. 277 = 477 erzahlt, und zwar

Ess.):'Po)paloiG agog Ovrjtevravovs ivozdvTos xoM- in zwei Versionen. Die zweite,___yon_ Dionys als

tiov fisydfo] fto-l"*] ovreoit] ziEgi ti-jv 6vo/na£o/nsvr]

'Kgef-ie-Qav. tow Ss 'Pojfxaicov fjTxiy&svMOV owefir)

xollov? avraiv jtsosTv, wg yaoi zivsg rwv ovyyQa~

qif.mv, xal rovg <Pafilovs zovg tqiclxooiovs, ovyys-

velg alXrjloiv 6'vrag xai dm tovxo /uta iiF.gisiXrjfx-

aivovg TiQoa-ijyoQtq. Diese Stelle ist zuletzt von

Schwartz o. Bd. V S. 694, 46. 695, 57 ein-

gehend besprochen worden; er nimmt an, dafi

die glaubwiirdigere betrachtete (IX 20, 1—21, 6),

stimmt im wesentlichen mit der Livianischen

uberein; ihre Ausschmtickung verdient vielleicht

untersucht zu werden (vgl. z. B. die Gegenwehr

der Waffenloscn hier IX 21 , 4 mit der bei den

Thermopylen Herod. VII 224 Anf. 225 Ende);

die erste von Dionys als weniger wahrscheinlich

verworfene Version (IX 18, 5—19, 3) laBt die

Diodor die gewohnliche Tradition als bekannt 30 Fabier in den Hinterhalt geraten, wahrend sie mit

voraussetzte und die abweichende seiner Haupt- geringem Gefolge zu einem gentilicischen Opfer

quelle deshalb wie eine Variante einfiihrte (also nach Rom ziehen. Eine ausfuhrliche Kritik lafit

etwa in derselben Weise, in der auch Dionys IX Dionys IX 22, 1—6 der Angabe zu teil werden,

22, 1 gerade bei der Fabiergeschichte einmal ver-
" dafi das ganze Fabische Geschlecht mit Ausnahme

fahrt). Die gewohnliche Tradition lautet bei Liv. des einen Knaben zu Grunde gegangen seL Der

II 48, 8—50. 11 : Da die Pliinderungsziige der

Veienter nur durch eine standige Wache verhindert

werden konnten, habe das Fabische Geschlecht

diese Aufgabe freiwillig iibernommen, den Veienter-

Widerspruch in den Angaben iiber den Consul

Menenius findet sich bei ihm ahnlich wie bei

Livius (vgl. IX 18, 5 mit 23. 1). Von der grofien

Zahl der iibrigen erhaltenen Berichte schliefien

krieg gleichsam als Privatfeb.de fur sich bean- 40 sich die ausftihrlichsten in alien Einzelheiten ge-

sprucht; unter Fiihrung des Consuls Kaeso seien nau an den Livianischen^ an^ so Ovid.^ fast. JI
306 AngchOrige des patrizischen Geschlechts mit

grofiem Gefolge unter dem rechten Torbogen der

Porta Carmentalis aus der Stadt gezogen und
hatten sich am Cremera festgesetzt. Im folgen-

den J. 276 = 478 hatten die Fabier von hier aus

anfangs gemeinsani mit dem ro'mischen Heer des

Consuls L. Aemilius gegen die Veienter operiert,

dann aber allein und selbstandig; sie hatten den

195-242. Sil. It. VII 39-61 (vgl. II 4—6. VI

637f.). Dio frg. 20, 1—3. Zonar. VII 17. Auct.

de vir. ill. 14, Iff. und selbstverstandlich Flor. I

6, If. Eutrop. I 16, 1—3. Oros. II 5, 8f. Ampel.

20, 2; kiirzere Erwahnungen bei Fest. 285. 334;

ep. 335. Sen. dc benef. IV 30. 2. V 3, 2; epist.

82, 20. linen al. 2, 155 mit Schol. Gell. XVII

21, 13. Auct. de praen. 6. Macrob. I 16, 22.

Feind von dem ro'mischen Gebiet abgehalten, sein 50 Serv. Aen. VI 846. VIII 337. Hieroiu zu Euseb.

eigenes Land verheert und ihm auch gluckliche

Gefecbte geliefert. SchlieBlich, und zwar erst im
J. 277 = 477, hatten sie sich bei einem ihrer

Raubziige in einen Hinterhalt locken lassen und
seien nach heldenmutigern Kampf samtlich ge-

fallen, die letzten bei der Ersturmung ihrer Burg;
von dem ganzen Geschlecht sei nur ein Knabe
tibrig geblieben. In Zusamraenhung mit dieser

Erzahlung steht das Vordringen der Veienter bis

chron. II 103d Schoene. Plut. Camill. 19, 1.

Appian. Ital. frg. 6. Es sind also nur die drei

angefuhrten Berichte von einander zu unter-

scheiden. Unter ihnen weichen die beiden von

Dionys verzeichneten nur in einem verhaltnis-

mafiig unwesentlichen Punkte von einander ab;

die von ihm verachtete Version hat Niebuhr
(E. G. II 228f.) als die poetisehere, Mommsen
(R. Forsch. II 255) als die altere in Schutz ge-

auf das laniculum , das sie in diesem und im 60 nornmen. Als Vertreter einer ganz verschiedenen

nachsten Jahr behaupten, obgleich sie einmal in

eine ahnliche Falle geraten wie die Fabier (Liv.

II 51, 1—9), und die im folgenden Jahr gegen

den einen Consul von 277 = 477 erhobene An-

klage, dafi er den Fabiem nicht geholfen habe

(ebd. 52, 3—5), Es. sei aber gleich bemerkt,

dafi die Motivierung dieser Anklage 52, 8 [amis-

sum, Oremerae praesidiwm-, cum baud procul

Darstellung steht aber nur Diodor der Masse der

iibrigen Zeugen gegeniiber. Doch kaum in einem

zweiten Fall ist es so schwer, das Verhaltnis seiner

Darstellung der altromischen Geschichte zu der

landlaufigen annalistischen Tradition zu ermitteln,

denn abgesehen davon, dafi der uberlieferte Text

nicht einwandfrei ist, bleibt der Hinweis auf die

tivss i&y ovyyQatpeoiv von alien ahnlichen An-
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gaben ,die ratselhafteste' (so Schwartz a. O.).

So hoch man auch Diodors Nachrichten fiber die

altromische Geschichte im allgemeinen sch&tzen
mag, so karm man in diesem besondern Falle

doch niemals die z. B. von Niebuhr (R. G. II

230, 57) angenommene Maglichkeit vollkommen
ausschalten, dafi durch irgend ein Versehen Dio-

dors der Bericht seiner Vorlage Anderungen er-

litten habe; dadurch aber wird bier, wo es auf
jedes einzelne Wort ankommt, das TJrteil unsicher.

Die Kritik der tiberlieferung hat weniger deren

Entwicklung , als die Grundlagen zu ermitteln

gesucht. Was Yom rationalistischen Standpunkt
aus gegen die grofie Zahl der Geschlechtsgenossen
und gegen den Untergang aller mit einer einzigen

Ausnahme eingewendet werden kann , hat teil-

weise schon Dionys vorgebracht (vgl. von Neueren
SchweglerE.G* II 525ff. Mommsen R. Forsch.

II 257ff„ auch u. Nr. 161 und 165). Gewisse Zu-
taten lassen sich sodann leicht als aetiologische

Mythen entfeinen, zumal zwei auf Ort und Zeit

beziigliche Angaben: an der Porta Carmentalis
haftete der Name porta scekrata und der Aber-
glaube, dafi man vermied. durch den rechten Tor-

bogen hinauszugehen ; man gab daftir dieErklarung,
dafi einmal jemand, der hier ausgezogen war, nicht

heimgekehrt sei, und fand die gewiinschte Per-

sonlichkeit in den Fabiern (vgl. besonders Liv. II

49, 8. Ovid. fast. II 20 If. Sil. VII 48f. Feat.

285. 334; ep. 335. Flor. 10,2. Oros. II 5, 8.

Auct, de vir. ill. 14, 5. Star. Aen. VIII 337.

Dio frg, 20, 3), obgleich dieser Weg mit dem
Ziele ihres Auszugs gar nicht vereinbar war (vgl.

O. Richter Herm. XVII 428). Ahnlich haftete

an gewissen Tagen des Kalenderjahres die Be-
zeichnung als Ungluckstage und der entsprechendc
Aberglaube; auch hier fand man die Erklarung,
dafi an einem dieser Tage die Katastrophe am
Cremera erfolgt sei; aber es ist charakteristisch,

dafi man sich nach der annalistischen Darstellung
des Livius VI 1, 11 daran erst erinnerte, als an
demselben Tage, dem 18. Juli, die Niederlage an
der Allia erlitten worden war; es ist also das

unbekannte Datum des Unterganges der Fabier,

weil es als ein Ungliickstag gait (Dionys. IX 23, 2.

Appian Ital. frg. 6. Dio frg. 20, 3. Auct. de vir.

ill. 14, 4), mit dem bekannten Datum der Allia-

schlacht willkiirlich gleichgesetzt worden (Dies

Allia[e et] Fab(iorum) Fasti Ant. CIL 12 p. 218,

vgl. 322. Liv. a. 0. Tac. hist. II 91. Serv. Aen.

VII 717. Macrob. I 16, 22. Plut. Cam. 19, 1).

Abweichend von dieser tlberlieferung verlegt Ovid.

fast. II 193 die Katastrophe der Fabier auf den
13. Februar; wenn er nicht, wofiir v. 206 spricht,

den Tag des Auszugs mit dem der Niederlage

verwechselt hat (so Niebuhr II 222,441. Momm-
sen E. Chronol.2 90, 128), so konnte Haakh
(in der alten Eealencycl. Ill 371, vgl. Momm-
sen E. Forsch. II 255,42. W. 1 1 o Philol. LXIV
197) dafur die richtige Erklarung gefunden haben:
das Gentilfest der Fabier in der ersten Version
des Dionys seien die auf den 15. Febrnar fallen-

den Lupercalien gewesen, und deshalb sei der

Schlachttag unmittelbar vorher angesetzt worden.
Sodann hat in neuerer Zeit Mommsen (E.

Forsch. II 245—261) besonders Tom staatsrecht-

lichen Gesichtapunkt aus die Grundlagen der
Tradition geprfift und O. Richter (Herm. XVTX

.425—440) vom topographischen. Mommsen
kommt zu dem Ergebnis (a. 0. 255), es habe
,die Fabiersage in dem alteren Staatsrecht und
bei den dessen kundigen Annalisten den Wert
und den Zweck gehabt, die UnzweckmaSigkeit
des be&fovm privatum und dessen Beseitigung
in bekannter Weise exemplifikatorisch darzu-

stellen'; Eichter formuliert sein Eesultat (a.

0. 437): ,Der Fabierzug ist der heldenrniitig

10 unternommene Versuch, durch die Anlage eines

festen Kastells am untem Cremera die fur Eom
verhangnisvolle Verbindung zwischen Veii und
Fidenae zu sprengen.' Zuletzt hat Pais (Storia

di Eoma I 1, 515—523) hervorgehoben , da6
manche Ziige aus spaterer Zeit (vgl. besonders

Nr. 40) und namentlicb aus einer verwandten
Episode der griechischen Geschichte, namlich der

Thermopylenschlacht , hierher uhertragen seien;

er hat auch eine eingehendere Untersuchung in

20Aussicht gestellt (a. 0. 515, 2. 519, 2). In alien

diesen Untersuchungen ist viel Wertvoiles und
Richtiges enthalten; aber keine von ihnen ist zu

einer vollig befriedigenden Losung des ganzen
Problems gelangt. Sie lOsen die rdmische ttber-

lieferung in die verschiedenartigsten Eleraente auf

(vgl. die charakteristischen Schlufiworte bei Pais
a. 0. 523), aber erklaren nicht, wie daraus ein

so einheitliches Ganzes entstehen konnte, das Nie-
buhr (II 228) an ,glanzende Dichtungen' denken

30 und Mommsen (E. Forsch. II 254) von dem ,grof>

artigen Ausdruck'der,Fabiertragodie' sprechen liefi

(ganz unwahrscheinlich die Ansicht, dafi der Stoff

wirklich von eiuer romischen TragQdie verwendet

worden sei, bei A. Schbne Das histor. National-

drama der Roraer [Kiel 1893] 15—17). Mag der

historische Kern der Tradition auf das geringste

Mafi beschrankt werden, so bleibt die Tatsache

einer schweren Katastrophe des Fabischen Hauses

nicht zu beseitigen, und ihr stent die andere

40 gegenaber, dafi unmittelbar vorher das Fabische

Haus eine Reihe von Jahren hindurch an der

Spitze des romischen Staates gestanden hat, Aber
jeder Versuch, die beiden Ereignisse in eine Be-

ziehung zueinander zu bringen, wiirde zu Kom-
binationen fiihren, die ebenso haltlos und luftig

waren, wie die von den Alten als Geschichte an-

genommenen und uberlieferten. Die Fabiersage

hat noch im 19. Jhdt. nicht nur die Historiker

angezogen, sondern auch Militars, wie Moltke
50(Wanderbuch6 123—131) und den von Abessynien

her bekannten 0. Baratieri (La leggenda dei

Fabi, Rom 1886, urir nur dem Titel nach bekannt),

und einen Dichter, G. Freytag (vgl. fiber Ent-

stehung und Wert seiner 1859 erschienenen Tra-

godie .Die Fabier' seine eigenen Lebenserinne-

rungen [Leipz. 1887] 278ff.|.

160) M. Fabius Vibulanus. Consul 271 = 483

und 274 = 480, gestorben 277 =r477, vgl. Nr. 159.

161) M. Fabius Vibulanus. Zwischen die Con-

60 sulpaare von 297 = 457 und 298 = 456 schiebt

Diodor XII 3, 1 ein anderweitig nirgends uber-

liefertes ein, L. Quinctius Cincinnatus und M.

Fabius Vibulanus. Mommsen hat dies fruher

(R. Chronol. 2 125) fur einen Irrtutn Diodors ge-

halten, aber spater (R. Forsch. II 261 unter Za-

stimmung von Schwartz o. Bi V S. 702) f&r

eine gate aite Oberlieferung: das Consolat des

F. sei nor deshalb absichtlich beseitigt worden,

1881 Eabius Fabius 1882

weil es in Widerspruch stand mit der verbreiteten

Auffassung, dafi im J. 277 — 477 alle Fabier bis

auf deri damals unmiindigen Nr. 165 umgekommen
seien. Die antiken Kritiker der Vulgartradition

(vgl. Dionys. IX 22, Iff.) hatterj sich demnach

das beste Argument entgehen lassen, und wes-

halb auch ein Consulat des Cincinnatus gestrichen

wurde, ist nicht ersichtlich; trotz dieser Bedenken

trifft Mommsen s spatere Ansicht doch wohl das

Richtige; vgl. Nr. 39ff.

162) M. Fabius Vibulanus, offenbar der alteste

Sohn von Nr. 165 und Vater von Nr. 42 und 45

(vgl. Liv. V 35, 5, wo er aber M. Fabius Am-
bustus heifit, s. o. Nr. 39ff. ; vgl. auch Mommsen
E. Forsch. II 260), war Consul 312 = 442 (Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Liv. IV 11, 1; ohne Cognomen
Diod. XII 34, 1. Cassiod.) und Tribunus militum

consular! potestate 321 = 433 (Chronogr. Liv. IV
25, 2; ohne Cognomen Diod. XII 58, 1). Seine

Einfuhrung als Legat im Fidenatenkriege des

Dictators Mam. Aemilius 317 = 437 (Liv. IV 17.

10. 19, 8) beruht jedenfalls auf spater Erfindung

(vgl. o. Bd. IV S. 1291), ebenso wahrscheinlich

auch die spatere als Legat des Dictators A. Postu-

mius Tubertus in dem besser beglaubigten Volsker-

kriege 323 = 431 (Liv. IV 27, 9. 28, 1. 8 ohne

Cognomen). Falsch ist die Identifizierung des

Pontifex Maximus von 364 = 390 mit diesem F.;

bei Liv. V 41, 3 ist die gute Cberlieferung M.
Folius , obgleich schon Plut. Cam. 21 <Pafiios

bietet und ebenso Ampel. 20, 7.

163) Num. Fabius Vibulanus, Q. f. M. n.

(Fasti Cap. zum J. 347), war der erste, der das

Praenomen Numerius nach scinem mutterlichen

Grofivater empfing (vgl. Nr. 27); dieses scltene

Praenomen ist in den Hss. fast regelmaBig ent-

stellt. Als Consul mit T. Quinctius Capitolinus

333 = 421 (N. Fabiufs] Fasti Cap.; Vivullano
Chronogr.; Vibolano Idat. ; Btfiovlavov xo $ [irrig

wegen Nr. 166] Chron. Pasch.; Chi. Fabius Vibu-
frmus Liv. IV 43, 1) soil er gegen die Aequer
nichts ausgevichtet , doch eine Ovation erlangt

haben (Liv.). Tribunus militum consulari pote-

state war er 339 = 415 (Marcus Fabius Vibu-
lanus Liv. IV 49, 1; rdibg <Mfiiog Diod. XIII
34, 1) und 347 = 407 (N. Fabius Q. f. M. n.

Vibulanus II Fasti Cap. ; Cn. Fabius Vibulanus
Liv. IV 57, 12; NovfitQiog &afiiog Diod. XIV
3. 1).

164) Q. Fabius Vibulanus, Consul 269 = 485
und 272 = 482, gestorben 274 = 480; vgl. Nr. 159,

165) Q. Fabius Vibulanus, war der Sohn des

am Cremera gefallenen Marcus und Enkel des

Kaeso (Fasti Cap. zum J. 289 und 295. Dionys.

IX 22, 5, vgl. 59, 1). Er wurde als der Ahnherr
der spateren Fabier betrachtet und, weil Nach-
kommen der beiden Briider seines Vaters in den
Fasten nicht gefunden wurden. von der Sage als

der einzige F. hingestellt, der die Katastrophe
am Cremera iiberlebt habe; das hat bereits Dionys.
IX 22, Iff. richtig erkannt. Nach der echten und
alten Sage wurde er beim Auszuge seines Ge-
schlechts aus Eom wegen seiner allzu grofien

Jugend in der Stadt zuruckgelassen (Liv. II 50,

11, vgl. Ill 1, 1. Ovid. fast. II 239f.. Eutrop. 1

16, 3. Auct. de vir. ill. 14, 6. Serv. Aen. VI 846
[wo ihm aus Konfusion der Beiname Matcwius
gegeben wirdj. Zonar. VII 17); es zengt gerade

fiir die Echthelt dieser Sage, dafi sie sich nicht

um chronologische Schwierigkeiten kummerte : F.

ist namlich schon zehn Jahre nach der Schlacht

am Cremera Consul gewesen. Die scheinhar von

der Vulgata abweichende Notiz bei Oros. II 5, 9:

omnes . . . trucidati sunt, uno tantum ad enun-
tiandum cladem reservato, ut mi-serius audiret

patria perditos quam perdidisset, dankt ihre Ent-

stehung nicht etwa dem Bestreben, den Anstofi

10 zu beseitigen, sondern nur der Fluchtigkeit und
EfTekthascherei des Autors. Spate Gelehrsamkeit

hat mit der Tradition, dafi ein Fabier allein iibrig

geblieben sei, eine andere in Verbindung gesetzt,

dafi ein Fabier durch eine reiche Heirat seinem

Geschlecht aufgeholfen habe: vgl. dartiber Nr. 27.

Die Geschichte des F. , wie sie von den An-

nalisten uberliefert wurde, weist sehr handgreif-

liche Entstellungen und besonders Wiederholungen
auf. F. war Consul I 287 = 467 mit Ti. Aemi-

20 lius Mamercus (o. Bd. I S. 571 Nr. 99. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Liv. Ill 1, 1. Cassiod. Diod.

XI 74, 1. Dionys. IX 59, 1), Consul II 289 = 465
mit T. Quinctius Capitolinus (Fasti Cap. Chronogr.

Liv. Ill 2, 2. Cassiod. Diod. XI 77. 1. Dionys. IX
61. 1), Consul III mit L. Cornelius Maluginensis

295 = 459 (o. Bd. IV S. 1405 Nr. 256. Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv, III 22.

If. Cassiod. Diod. XI 86, 1. Dionys. X 20. XI
16. 63) und Decemvir legibus scribundis im zwei-

30 ten Collegium 304 = 450 (Chronogr. Liv. Til 35,

11. Dionys. X 58. XI 4; bei Diod. XII 24, 1

ist sein Name mit zwei anderen ausgefallen). F.

spielt eine Eolle in der sehr getriibten tflberliefe-

rung tiber die Aequerkriege. Von seinem ersten

Consulat meldet Livius III 1, 8 ganz kurz und
Dionys IX 59, 3—5 relativ kurz, er sei ins

Gebiet der Aequer eingefallen, habe ihnen auf ihr

Bitten einen Frieden gewiihrt und sei wieder ab-

gezogen, worauf sie aber gleich wieder durch

40 einen Eaubzug ins romisehe Gebiet den Frieden

brachen. Dasselbe wird breiter ausgefuhrt aus

seinem dritten Consulat gemeldet bei Liv. Ill

23, 1—7. 24, 10 und Dionys. X 20f. , die im
einzelnen stark von einander abweichen und beide

den Friedenschlufi getremit von den Kriegstaten

der Consuln und als vom Scnat ausgehend er-

zlihlen. Sowohl in dem Jahr nach dem ersten

Consulat 288 = 466 wie in dem nach dem dritten

296 = 458 soil eine Gesandtschaft von den Aequer

n

50 vergebens Genugtuung gefordert haben; bei der

ersten Gesandtschaft stand F. nach Dionys. IX
60, 3—6 an der Spitze, bei der zweiten nach

Liv. Ill 25, 6; bei der ersten nennt Liv. Ill 2, 3

keine Namen der Gesandtcn. lafit sie aber ein

Jahr spater als Dionys von F. als Consul II ab-

schieken; bei der zweiten nennt Dionys keine

Namen, lafit aber den F. in diesem Jahr die ab-

wesenden Consuln als Praefectus urbi vertreten

(X 22—24), so dafi auch wieder F. die Senats-

60 gesandtschaft geschickt zu haben scheint. Als

Praefectus urbi aber wird F. aufierdem auch 292
= 462 eingefuhrt, und zwar nicht nur bei Liv.

Ill 8, 7, sondern auch bei Dionys. IX 69, 2, wo
Kotvrog <Povoiog dvijQ vxaTtxog eher einer Text-

verderbnis, als einer abweiclienden Cberlieferung

seine Entstehung verdanken dfirfte. Man wird
also schliefien, dafi in den altesten Annalen nur
e i n Aequerfeldzug, e i n Friedensbruch, eine Ge-
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sandtschaft und eine Stadtpraefeetur von F. be-
richtet warden, und dafl jungere Annalen, weil
drei Consulate des Mannes vorkamen, diese An-
gaben bei verschiedenen Jahren unterbrachten, so
daB sic schlieBlich alle doppelt erscheinen. Die
Stadtpraefeetur hat man z. B. in ein Jahr legen
wollen, in welchem in Abwesenheit der Consuln
etwas Wichtiges in der Stadt vorging; ein solches
Jahr fand man in dem des ersten Auftretens des

Fabius 1884

nun die neue Rolle nicht ffir ihn pafite, muBte
man ihm zuinuten, daB er seinen Charakter voTlig

geandert habe (Liv. a. 0. Dionys. XI 4 E. 5 A.).

166) Q. Fabius Vibulanus
,

' als Q. f. M. n.
(Fasti Cap. zu den J. 338. 340) Sohn von Nr. 165
und demnach wie Nr, 163 jungerer Bruder von
Nr. 162, obgleich dieser schon zwanzigJahrefriiher
als sie in den Fasten erscheint. Consul 1 331 = 423
mit C. Sempronius Atratinus

( Vividlano Chronogr.

;

i Stadtpraefecten

gegen die Terentilischen Rogationen auftreten,

wovon Dionys. X 1 nichts weifl, und darum lafit

Dionys. X 23 E. 24 Anf. den Stadtpraefecten F.
296 = 458 bei der Berufung des Cincinnatus mit-
wirken, wovon Livius nichts weiB. In manchen
Einzelheitcn erweisen sich die Angaben des Livius

nergisch Jahres wie die der folgenden weggelassen, vgl. o.
nftr^n Bd. V S. 700, 45), Tribunus militum consular!

potestate I 338 = 416 (Q. Fabius Q. f. M.n...
Fasti Cap, ; KoCvzog <Pdj$ios Diod. XIH 9, 1 ; der
Name bei Livius versehentlich ausgefallen, da zu
340 die Iteration notiert wird), II 340 = 414
(Fasti Cap. [wie vorher] ; Vivullano II Chronogr.

;

fiber F. als noch mehr ausgeschmuckt als die 20 Q, Fabius Vibulanus iterum Liv. IV 49, 7; dai
bei Dionys. Zunachst berichten aus seinem ersten

Consulat beide , der andere Consul Aemilius sei

den Forderungen der Plebs nach Anteil am Ager
publicus geneigt gewesen, und der Senat habe
sie beschwichtigfc durch Entsendmig einer Colonie
nach Antium (Li v. Ill 1, 2—7, Dionys. IX 59,
If.); nur Livius lafit diesen Vermittlungsvorschlag
von F. ausgehen. Ferner besteht bei dem Kriegs-
bericht des zweiten Consulats (Liv. Ill 2, 2—3, 10.

gegen Kaioow $&piog Diod. XIII 38, 1), Consul II
342 = 412 mit C. Furius Pacilus. Der Consul
von 342 = 412 hat bei Diod. XIII 54, 1 {Koivjog

<Pdftios) kcin Cognomen; Chronogr. bietet Uivul-
lano und Liv. IV 52 , 1 Q. Fabius Ambustus
(Cassiod. C. Fabius). Deswegen ist dieser F.
mehrfach mit beiden Beinamen belegt und mit
dem erst zwei .Tahrzelmte spater nachweisbaren
Nr. 48 gleichgesetzt worden, zumal da die Iteration

Dionys. IX 61, 1—6) der Kern bei beiden darin, 30 des Consulats nicht angegeben wird. Doch mit
daB Aequer und Romer gegenseitig ihre Gebiete
verheercn; bei Livius ist aber die ganze Erzahlung
durch die bereits erwahnte Verschiebung der Ge-
sandtschaft an die Aequer wirkungsvoller und fur

F. vorteilhafter geworden; seine an die Aequer
gerichteten Worte Liv. Ill 2, 3 klingen wie eine

Nachahmung der von seinem Nachkommen Nr. 1 16
an die Karthager gerichteten. Endlich beim drit-

ten Consulat verwirft Livius III 23, 7 ausdriick-

Recht hat Fruin (Jahrb. f. klass. Philos. CXLIX
115) dagegen das Vorkommen des Q. Fabius Vibu-
lanus als Interrex 341 = 413 bei Liv. IV 51, 1

verwertet; die unhistorischen Namen der Inter-

reges seien stets in dieser Zeit solche, die vor
und nach dem Interregnum in den Fasten vor-

kamen, und deshalb miisse die Quelle des Livius

den Consul von 342 = 412 fur den alteren Q.
Fabius Vibulanus gehalten haben, obgleich Livius

lich die von Dionys X 20f. angenommene Dar- 40 selbst dies nicht zu tun scheint
stellung, dafi F. glucklich gegen die Aequer bei

Tusculum und auf dem Algidus gekiimpft habe,
sein Amtsgenosse Cornelius aber ebenso gegen
die Volsker bei Antium ; nach seinem Berichte III

22, 2—23, 7 sind beide Erfolge fast ganz dem F.
allcm zu verdanken, wahrend die Acta triumph,
anscheinend alle Traditionen aufnehmend den Cor-

nelius de Volsceis [A]ntiatib(us) und den F. de
Aejqueis eft Volseeis'?] triumphieren liefien, Zu-

1G7) (Marius) Fabius Victorinus s. Marius
Victorinus.

168. 169) Fabiae, die zwei Tochter des M.
Fabius Ambustus Nr. 43. Livius VI 34, 6—11
erzahlt als Beleg de? Satzes ,kleine Ursachen,
groBe Wirkungen' (parva, ut plerumque solet,

rem inqentem moliundi causa ebd. 5) folgende
Geschichte: Von den beiden Sebwestern war die

altere mit dem Patrizier Ser. Sulpicius, die jungere
letzt aber in der Geschichte des zweiten Decern- 50 mit dem Plebeier C. Licinius Stolo verheiratet.
virats erscheint F. infolge seiner dreimaligen Be-
kleidung des Consulats '

neben A p. Claudius als

der angesehenste der i>ecemvirn (Liv. Ill 41, 8f.

Dionys. X 58. XI 4 E.) und wird deshalb 305
— 449 mit zwei untergeordneteren Amtsgenossen
an die Spitze des gegen die Sabiner geschickten
Heeres gestellt (Liv. a. O. Dionys. XI 23). Sonst
wird er hier nirgends erwahnt, obgleich z. B. das
eine Verbrechen , das den Sturz der Decemvirn

Im J. 378 = 376, als Ser. Sulpicius das Consular-
tribunat bekleidete, war die jungere im Hause
der alteren einmal zu Besuch; da schlug der
Lictor, urn den heimkehTenden Magistrat anzu-
melden, an die Tiir; erschreckt durch dieses tin-

gewohnte Zeichen fuhr die jungere F. auf und
wurde dafiir von ihrer Schwester ausgelacht; der
Spott krankte sie so, dafi sie sich bei ihrem Vater
iiber ihre unebenburtige Ehe und die dadurch

herbeifiihrte, die Ermordung des L. Siccius, den 60 hervorgenifene Zurucksetzung beschwerte; infolge
gegen die Sabiner fuhrenden Feldherren zur Last
gelegt wird. In der alteren Tradition, die mog-
lichst wenige oder keine Namen nannte (vgl. o.

Bd. in S. 2701f.), kam F. flberhanpt nicht vor;
als man diese spater ausgestaltete und dazn die
trockenen Namenslisten der Oberbcamten ver-

wertete, fand man F. wegen seiner frftheren Laof-
bahn geeignet, urn hervorgehoben zu werden ; da

dessen zog dieser ihren Mann und L. Sestius ins

Vertrauen und veranlafite sie, die bekannten
Rogationen einzubringen, deren Annahme schlieB-

lich die Gleichstellong der Plebs mit den Patri-
ziern und das Ende des Standekampfes herbei-
ffthrte. Abweichend von Livins bezeichnet Zonar.
VII 24 die Frau des Flebeiers als die altere
Schwester, wodnrch das Beleidigende ihrer Zurftck-
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setzung noch verstarkt wird; ihre Beschwerde
richtet sich nach Zonaras und Auct. de vir. ill.

20, If. nicht an den Vater, sondern an den Ge-

mahl; ahnlich lautet auch der verkurzte Livia-

nische Bericht bei Flor. I 17, 26, 1 4; von dem
ausfiihrlichen Bericht des Dio ist auBer Zonaras

noch frg. 27, If. mit der Szene zwischen den

beiden Schwestern erhalten. Die Ungeschichtlich-

keit und Ungereimtheit der ganzen Anekdote ist

seit L. de B(eaufort) Dissert, sur l'incertitude

des cinq premiers siecles de Thist. rom. (Utrecht
'

1738) 308—316 allgemein anerkannt; immerhm
ist zu unterscheiden zwischen dem Kern der Tra-

dition und den spaten Zutaten der Livianischen

Gewahrsmanner. Ungereimt ist besonders, daB

der Patrizier nur Consulartribun ist, weil ja zu

dieser Wurde auch der Plebeier gelangen konnte

;

die Geschichte hatte guten Sinn, wenn der Patri-

zier vielmchr Consul war ; nun haben aber in den

30 letzten Jahren vor der Annahme der Licini-

schen Rogationen keine Consuln , sondern nur
Consulartribunen fungiert; also konnte wohl cine

ursprunglich zeitlose Erzahlung erst durch die

Versetzung in eine bestimmte Zeit an Verstand-

lichkeit verloren haben. Ungereimt ist ferner die

Beschwerde der Tochter bei dem Vater, der sie

ja doch dem Manne geringeren Rechtes zur Ehe
gegeben hat und der an den ganzen Folgen der

Geschichte gar keinen Anteil hat; das Urspriing-

lichere ist hier jedenfalls das, was die von Livius

abweichenden Berichte auchbieten, die Beschwerde
der Frau bei dem Gatten, der dann selbst die

Rogationen einbringt. Vielleicht ist gerade bei

dem sonst von Livius abhiingigen Florus eine

Spur des ursprunglichen Zusammenhanges erhal-

ten, in welchem die Anekdote erzahlt worden war:
tertiam seditionem excitavit matrimmiiarum
dignitas , ut plebei cum patribus iungerentur
(Canuleius) quartam honorum cupido, ut
plebei quoque mayistratm crearentur (Fabiae);

dann hatte also die Bewilligung des Comibiums
an die Plebs die Folge gehabt^ dali die patrizischen
Fralien von Plebeiem ihre Manner zu writeren
Forderungen anstachelten, wofur Fabia als klassi-

sches Beispiel diente. DaB eine Frau ebenso den
Sturz der Patrizierherrschaft herbeigefiihrt haben
soil, wie eine andere den der Konigsherrschaft
und wieder eine den der Herrschaft der Decemvirn,
ist gewifi die jiingste von diesen drei in der romi-
schen Geschichte vorkommenden Verwendungen
desselben Sagenmotivs; immerhin dflrfte jener
Kern der Erzahlung schon bei den altesten An-
nalisten Aufuahme gefunden haben, und vielleicht
ist gerade Fabius Pictor es gewesen, der Person-
lichkeiten seines Geschlechts in sie hineinverfloclit,

weil zu seiner Zeit schon mehrfach FabiertOchter
in plebeische Familien hineingeheiratet hatten
(vgl. Nr. 170. 171).

170) Fabia. Tochter des Rullianus und Ge-
mahlin des A. Atilius Calatinus (Val. Max. YLll
1 abs. 9, vgl. Nr. 114 zuin J. 448).

171) Fabia, Schwester des Cunctators, deren
Tochter sich schon einige Zeit vor 539 — 215
mit T. Otacilius Crasaus, Praetor 537 = 217, ver-

mahlt hatte (Liv. XXIV 8, 11); mit wem F. selbst

verheiratet war, ist tmbekannt.
172) Fabia, Halbschwester der Terentia, der

Oemahlin- Ciceros (Ascon. tog, cand. p. 82 Kiessl.

Plut. Cato min. 19, 3), Vestalin (Ascon. Plut.

Oros. VI 3, 1, ohne Namen Sail. Cat. 15, 1),

stand im J. 681 = 73 wegen Inzests mit L. Ser-

gius Catilina vor Gericht und wurde gleich ihm
freigesprochen (Ascon. Plut. Oros., aus dem sicti

die Zeit ergibt), was freilich nicht hinderte, daB
P. Clodius im- dies noch spater Offentlich vor-

warf (Plut.). Nach Cic. Brut. 236; Cat. Ill 9

miissen damals mehrere Vestalinnen vor Gericht

10 gestellt und von M. Pupius Piso erfolgreich ver-

teidigt worden sein. Nach Ciceros Verbannung
fand Terentia im J. 696 = 58 voriibergehend im
heiligen Bezirk der Vesta eine Zuflucht (Cic. fam.
XIV 2, 2), woraus man schliefien kann, dali F.

damals noch lebte und dort ihrcs Amtes waltete.

173) Fabia, erste Gemahlin des P. Dolabella,

im J. 704 = 50 von ihm geschieden : s. o. Bd. IV
S. 1300, 50ff.

'

[Munzer.]

174) Fabia P. f. t
Gattin des M. Sextilms Q. f.,

20 duovir (in Antium) , triumvir afere) a(rgento)

afurq) f(lando) f(eriundoj. CIL X 6661 (Antium).

Anfang der Kaiserzeit. [Groag.]

175) Ceionia Fabia, Schwester des Kaisers
Verus, s. Ceionius Nr. 14. [Stein.]

176) Fabatia Polla Fabia Domitia Gelliola

s. Fabatius.
177) Fabia Fuscinilla, clarissima et omnium

virtutum feeundissima femina, Petelina domo
orta (d. h. aus Petelia in Bruttium, wenn nicht

30 eher an den stadtrtfmischen lucus Petdinus, der

dann zugleich eine Vorstadt gewesen sein muGte,
zu denken ist), Gemahlin des Clodius Celsinus,

dem sie drei Kinder gebar, starb im Alter von
24 Jahren; ihr Gatte setzte ihr die Grabschrift
(CIL VI 31711 = Biicheler Carm. lat. epigr.

1306).

178) Fabia Grattia Maximilla s. Grattius.
179) Fabia H la. Die Inschrift CIL

II 1174 (Hispalis) ist einer vornehmen Dame er-

40 richtet, die zu Gunsten von Alimentarstiftungen
in Sevilla eine namhafte Summc ausgesetzt liatte.

Vom Namen der Frau, die als consularis [f{ilia),

considaris uxor], senatoris soror, senataris mater
bezeichnet wird (vgl. Friedlander S.-G. 16 472,

6), ist nur Fabia Q.f.R la erhalten, aber
selbst davon der Anl'ang des Cognomens unsichcr
(Hiibner glaubte, eher Li lalesen zu konnen).

Die Erganzungen Momm sens (Hfadrianil] la)

und Hirschfelds [Hfispanil] la) sind demnach
50 sehrproblematisch, umsomehrals dieFabiiHadriani

(s. o. Nr. 81^83) in der Kaiserzeit nicht mehr
genannt werden und senatorische P'abii Hispani
ls._ Nr. 85) nicht bekannt sind. Fabia, die in

Hispalis zu Hause oder begiitert war, geh5rt der

nachtraianischen Zeit an (wie die Bezeichnung
der von ihr bedachten Knaben als luneini be-

weist, war die Alimentarstiftung in Sevilla von
einem Iuncus begriindet worden, kaum jedoch von
Aemilius Iuncus cos. 127, der aus dem phonizi-

60 schen Tripolis stammte).

180) Fabia Numantina (der ganze Name CIL
XI 1362; Tacitus nennt sie nur Numantina, meint
jedoch ohne Zweifel dieselbe), wird die Tochter des
Paullus Fabius Maiimus, Consuls 11 v. Chr., oder
seines Bruders Africanus Fabius Maiimus cos. 10
v. Chr. gewesen sein (s. Nr. 102 unter d, 101 unter c;

vgl. noch Nr. 118). Sie war zweimal vermahlt:
an Sei. Appuleius (vgl. CIL XI 1362), wahrschein-
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lich den Consul des J. 14 n. Chr. (s. o. Bd. II

S. 259 Nr. 18), und an M. Planting Silvanus,

Praetor im J. 24 (Tac. ann. IV 22). Da der letztere

ohneZweifel der jungere von beiden war, diirfte

die Ehe mit Appuleius die friihere gewesen sein

(anders Borghesi Oeuvr. V 309), Sie gebar dem
Appuleius einen gleichnamigen Sohn, dem sie als

,dem Letzten seines Hauses' die Grabschrift setzte

(CIL XI 1862 = Dessau 935 Luna; die Inschrift

wird vom Sarkophag des Kindcs hcrruhren; da 10

der Vater nicht genannt wird, war er damals nicM
mehr am Leben). Die Ehe der Fabia mit Plautius

Silvanus wurde getrennt. Als Plautius im J. 24

seine zweite Gattin Apronia und dann sich selbst

tOtete, klagte man Fabia an, ihm durch magische

Mittel Wahnsinn eingeflOfit zu haben, doch wurde

sie freigesprochen (Tac. ann. IV 22). [Groag.]

181) Fabia Orestilla, Gemahlin des Kaisers

Gordian I. (238 n. Chr.). Aus dieser Ehe stamm-

der Severus Cod. lust. XI 40, 1. Sonst ist auf

F. yielleicht nur noch Sil. Ital. Vm 398 zu be-

ziehen. Lateinische Inschriften aus F. vetus CIL
X 5647—5661. Ephem. epigr. VIII 888. 889.

Vgl. Garrucci I marmi antichi di F. v., Rom
1858. Nissen Ital. Landesk. II 655. Eine Mono-
graphic iiber F. von G. Colasanti erscheint

deninachst in Belochs BibLioteca di Geografia
storica. [Hulsen.]

Fabrateria nova, Stadt in Latium adiec-

tum, im J. 124 znm Ersatz fiir das ein Jahr vor-

her zersttirte Fregellae (s. d.) gegriindet (Vellei.

I 15); Buinen in der Ebene la Civita unterhalb

des Dorfes Falvatera am rechten Ufer des Liris,

gegeniiber dem modernen Stadtchen Isoletta, Er-

wahnt von Cicero pro Cluent. 197; ad fam. IX
24, 1. Iuven, III 224. Ob sich Liber coloniar.

234: Fabrateria muro ducta; iter populo non
debetur ; ager eius iure ordinario est divisus aut

ten zwei Kinder, ein Sohn, Gordian (II.), geboren 20 das neuc oder das alte F. bezieht, bleibt unge-

192 (vgl. Hist. aug. Gord. 15, 2), der dann Mit-

regent des Vaters wurde, und eke Tochter, Maecia

Faustina, Hist. aug. Gord. 17, 4. 4, 2. F. war
die Tochter des Annius Severus (Gord. 6, 4) und

angeblich Urenkelin des Kaisers Antoninus (Pius),

Gord. 17, 4. Vgl. v. Eohden Bd. I 8. 2620.

2629; doch ist die ganze Genealogie, wie sie die

Biographie angibt, nichts weniger als glaubwiir-

dig. [Stein."

182) Fabia Poflla oder Postuma, Postumina 30 II 656,

wifi. Die Stadt geh6rte zur Tribus Tromentina
und stand unter Duovirn; einmal (CIL X 5584)
heiftt sie mimiciphtm. Als Station der Via Latina

fiihren sic Strabon V 257 und die Itinerare (Ant.

p. 302. 305. Tab. Pent Geogr. Rav. IV 33

p. 275 P.) auf. Auch in dem Index nundinarius

CIL I 2 p. 218 = CIL VI 32505 ist wohl dies F.

gemeint. Lateinische Inschriften aus F. CIL X
5574—5646. 8386a. Vgl. Nissen ItaK Landesk.

— vgl. Nr. 132 — usw./ Marcella M Cal-

purnia Tofrquata*?] , Gargilii Afn]tt[qui] (sc.

uxor), wird in einer Inschrift aus Antium ge-

nannt, die vermutlich zu ihrer Statue gehorte (CIL

X 6721). Senatorische Gargilii Antiqui begegnen

in drei Generationen , unter Hadrian, den Divi

fratres und Severus (s. Gargilius). Hiefi die

Dame wirklich Calpurnia Torquata, so war sie

entweder mit C. Bellicus Calpurnius Torquatus

[Hulsen.]

Fabri.
1. Zur Terminologie im allgemeinen

und zur Geschiehte der von /"air* betrie-

benen Gewerbe.
Mit faber bezeichnet man im Lateinischen jeden

Handwerker, der in hartein Material arbeitet,

Isid. orig. XIX 6, 1 propter operis firmitatem,

im Gegensatz zu fictor oder figulus , dem Be-

arbeiter von weichen Stoffen, wie Ton oder Wachs,

o. Bd. Ill S. 251) oder mit den zum Hochade I 40 Columella r. r. XI 1, 9: figulus aut faber. Cod.
1 "*T ---- *

j--- /^- 1 •* m L1
Theod. XIII 1, 10: eos qui' manu victum riman-
tur aut tolerant

,
figulos videlicet aut fabros.

F, entspricht also etwa dem griechisclien textq»\

allerdings greift der lateinische Terminus noch

etwas weiter als der griechische ; er umfaftt nicht

nur, wie dieser, den Arbeiter in Holz, Stein, Elfen-

bein und Horn, sondern auch denjenigen in Metall,

Hor. ep. II 1, 96: marmoris aut eboris fabros

aut aeris. Tibull I 3, 48: f. als Metallarbeiter,

gehorenden Nonii Asprenates Calpurnii Torquati

(s. Nonius) verwandt. [Groag.]

188) Gavia Fabia Rufina s. Gavius.
184) Fabia Titiana s. Maes i a Fabia Titian a.

185) Fabia V[aleri]a(l) Iovina % Gemahlin

des L. Lucceius Hadrianus, CIL VIII 7043;

nicht vor dem 3. Jhdt. n. Chr. [Stein.]

Fabrateria, seit Ende des 2. Jhdts. v. Chr.

Fabrateria vetus, Stadt der Herniker in Latium
adiectum, beim modernen Ceccano, zur Tribus 50 und gelegentlich auch den in Glas, Petron. cena

nikon Fabratemus, Pri- Trim. 51: fuit tarnen faber, qui fecit pkialamTromentina gehorig. Ethnikon

scian. II 62
" Keil. Nach Livius VIII 10, 1 er-

baten die Fabraterni im J. 330 v. Chr. von den

Bomern Schutz gegen die Samnit*n; seit der

Griindung von F. nova scheint die neue, an der

Via Latina gelegene Stadt die alte iiberflugelt

zu haben. Von den Schriftstellern unterseheidet

nur Plinius n. h. Ill 64 die Fabraterni novi und

Fabraterni veteres; letztere genauere Bezeichnung

vitream, quae non frangebatur -. vgl. Bliimner
Technol. II 164ff. Es ist also eine allgemeine

Bezeichnung, die je nach dein Zusammenhang mit

Zimmermann (Cato de agric. 14. 1), Schmied (Cato

21 , 5 , im Spatlateinischen /. meist Schmied,

vgl. dazu Isidors kindliche Etymologie XLX 6, l) r

Maurer (Varro bei Non. p. 9, 18 M.: amussis

est aput fabros tabula quaedam, qua utuntur

haben auch die an Ort und Stelle gefundenen 60 ad saxa eoagmentata. Dig. XIII 6, 5 §7: faber

Inschriften CIL X 5647. 5650. 5654. 5655,wo-
fflr in der spaten Inschrift X 5651 der Name
VetuscfensesJ einzutreten scheint. Die Stadt war

anlanglich dvitas sine sujfragio, spater Munici-

pium; die hochsten Beamten bezeichnen sich in

alterer Zeit als dictatores, spater treten dafflr

Jlllviri auf. An die llllviri et decurumes Fabra-
ternorum gerichtet ist das Besknpt des Alexan-

= lapidarius ; vgl. Varro de re rust. I 14, 4

:

maeeria = fabrile saepimentum) usw. wieder-

gegeben werden mufi, und die mit fortschreiten-

der Arbeitsteilung im Handwerk durch beige-

setzte Epitheta, die entweder Ton dem Terarbeite-

ten Stoff (tignuarius oder tignariue, lignarim,

aerarius, ferrarius, aurarius, argentarius, lapi-

darius, marmorariw, eborarius usw.) oder von
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dem hergestellten Gegenstand (navalis, peetina-

rius, leetarius, limarius usw.) entnommen sind,

naher bestimmt wird. Noch umfassendere Ter-

mini sind artifex (Werkmeister) und opifex (Hand-

werker), die ab und zu konkurrierend mit f. ver-

wendet werden (artifex Varro r. r. I 16, 4, dazu

H. Gummerus Der rflm. Gutshetrieb 68. 70;

opifex sehr haufig: opifex ferrarius Hist. aug.

Tyr. trig. 8, 3. CIL XII 1384 (Vasio) opiftees

lapidari. CIL XIII 2006 (Lyon) opifex artis

vitriae usw., s. die Art. Artifices und Opi-
fices.

Im Vordergrund stebt in der altesten Zeit zu-

nachst die Bearbeitung des Holz e s. Bei dem
anfanglichen Waldreichtum der Mittelmeerlander

und speziell Italiens (Thukyd. VI 90: £%ovoii$ Tfj$

Italtas Ivla a<pdova, Bliimner a. a. 0. II 312.

Nissen Ital. Landesk. 1 431 ff. 462f. Philippson
Mittelmeergebiet 156. 220) ist auch dort. wie bei

uns, tiberall der Holzbau dem Steinbau vorange-

gangen. So erklart es sich, dali /. im speziellen

, Sinn den Holzarbeiter im Dienste des Hausbaus,

den Zimmermann, ja dariiber hinaus den Bau-
handwerker tiberhaupt, spater mit Einschlufi der

Maurerarbeit also, bedeutet, Cato de agric. 14,

1 ; villam aedifhoanda-m si locabis notam a, solo,

faber haee faciat oportet, dazu Gummerus 37f.

Cic. in Verr. V 48. Liv. I 56, f. mehrfach neben
arckitecti, z. B. Cic. ad fam. IX 2, 5, und die-

selbe Bedeutungserweiterung hat die speziellere

Bezeichnung f. tignarius erfahren, vgl. Gai. Dig.

L 16, 235: fabros tignarios dicimus non eos

dumtaxat qui tigna dolarent, sed omnes qui
aedificarcnt; iiber tignum in der wciteren Be-

deutung ,Bamnaterial l bei den Juristen vgl. Gai.

Dig. L 16, 62. Ulp. Dig. XLVII 3, 1. Waltzing
Corp. prof. II 117.

Neben dem Holz gehCrt fruhzeitig die Be-

arbeitung des Met alls, und zwar zunachst des

Kupfers und der durch Legierung von Kupfer und
Zinn hergestellten Bronze — iiber die Prioritiit

der Bronze vor dem Eisen vgl. Bliimner IV
38ff. — zur Beschaftigung des f, speziell des f.

aerarius. Die roinische Tradition fiihrt unter den
angeblich sclion von Konig Numa begriindeten

Handwerkerztinften die f. bezw. f. tignarii (xe-

y.xoveg) und
f. aerarii (yalxslg) auf (Pint. Numa

17), eine Nachricht, die fiir uns keinen anderen
Wert hat, als den, dafi schon die Alten diese

beiden Kategorien unter den f als uralt ansahen.
Nur stimmt die Uberlieferung beziiglich der Raug-
ordnung dieser altesten Innungen nicht uberein.

Wahrend Plinius (n. h. XXXIV 1) die f aerarii
als das dritte Kollegium Konig Numas bezeichnet
(als das siebente dagegen die Topfer [figuli], ebd.
XXXV 159), stehen jene bei Plutarch (a. O.) erst

an siebenter Stelle, und an der dritten die te-

zxwes. Plinius kannte also eine ganz andere
Reihenfolge, aber vermuten din-fen wir, daB
auch bei ihm die f. tignarii den f. aerarii voran-
gingen.

Dazu paBt, dafi dieselben beiden Kategorien
von

f., und zwar, wie es scheint, in der gleichen

Reihenfolge, auch im exercitus eenturtatm an der

Spitze der Centurien der unbewaffheten Mann-
schaften uns begegnen; vgL dar&ber unten Ab-
schnitt V.

,

Spater als die Bearbeitung Ton Hob und Era,

Pauly-WlSBowa VI

aber immerhin auch fruhzeitig, begann bei der

Nahe der etruskischen Eisenerzlager (besonders

auf der Tnsel Elba) und angeregt durch. die alt-

einheimische Eisenindustrie der Etrusker (dariiber

Beck Gesch. d. Eisens 470ff.), auch in Rom die

Verarbeitung dieses Metalls. Die f. ferrarii er-

scheinen zwar nicht unter den Numanischen Zftnf-

ten, aber wir diirfen die Anfange ihrer Existenz

auch hoch hinauf datieren. In der Literatur be-

10 gegnen sie zuerst bei Plautus Rud. 531 und bei

Cato de agric. 7, 2.

Ganz besonders interessant ist die Entwick-

lung beziiglich der Bearbeitung der Edelmetalle.

Heute werden Gold und Silber in der Rcgel von

demselben Handwerker bearbeitet. ,Wir unter-

scheiden zwar auch Gold- und Silberarheiter, aber

im allgemeinen pflegt der Goldschmied auch in

Silber zu arbeiten , und eine Trennung dieser

beiden Arten der Metallarbeit ist nur selten vor-

20handen4
, BliiinnerlV 302f. Anders in der Kegel

im Altertum, da in der Hauptsache aus Gold die

Schmucksachen und aus Silber GefaBe und son-

stige Gerate hergestellt wurden (Ausnahmen CIL
VI 9209: aurarius argentarius. XI 3821 : aura-

rius et argentarius). Da nun bekanntlich sil-

bernes Tafelgeschirr an Stelle des tonernen in

Rom erst seit dem Hannibalischen Krieg starkeren

Eingang fand (dariiber ausfiihrlich Plin. n. h.

XXXIII 139—150. Friedlander Sittengesch.

30 III 5 105ff.; s. auch Art' Argentarius), so ist

das Gewerbe der Silberarbeiter [f argentarii}

jiingeren Daturas. Dagegen das Juweliergeschaft

ist offenbar sehr alt. Dafiir spricht einmal der

Umstand, dali Plutarch die iqvooyooi unter den

Numanischen Zunften nennt, und andererseits

die Tatsache , daB nicht f. aurarius , sondern

aurifex die bevorzugte Bezeichnung des Gold-

arbeiters geworden ist, vgl. Art. Aurarius und
Aurifex, Dagegen argentifex wird von Varro

40 1. 1. VIII 62 ausdriicklich als nicht gebrauchlich

bezeichnet. Das Juweliergeschaft hat sich also

aufierhalb der ubrigen hierhergehtfrigen Hand-
werke entwickelt — etwas, was sich meiner An-
sicht nach aus seinem hohen Alter, vielleicht auch

aus dem urspriinglichen Betrieb durch zugewan-

derte Ausliinder erklart.

Wie das Metallgewerbe hat auch die Arbeit

in Holz allmahlich mehr Spezialisten aufzuweisen.

Neben den Hausbau tritt der Schiffsbau, bei den

50 meerabgewandten italischen V5lkern , wie wir

wissen, nicht gerade sehr friihe. Der f.
navalis

ist wohl der alteste, der nicht von dem verar-

beitetcn Rohmaterial, sondern nach dem daraus

hergestellten Objekt seinen Namen erhalt.

Aber auch diese Stufe der Arbeitsteilung ist

noch ubersehritten worden. Im Holzhandwerk
weisen die f intestinarii , die Verfertiger feiner

Tischlerarbeit, im Steinmetzgewerbe die f. mar-
morarii, endlich daneben die Bearbeiter von

'60 Elfenbein
, f. eborarii, auf die Verfeinerung des

remisehen Daseins bin, wie vor alleni die Kaiser-

zeit sie gebracht hat. Andere Spezialbenennungen
bezeugen uns eine sehr ausgedehnte Arbeitsteilung

in dcrselben Epoche, die so weit geht, dafi man
in manchen Branchen, wie z. B. in der Metall-

industrie, fur die spatere Zeit eine fahrikmaBige
Herstellung einzelner Objekte vermutet hat, vgl.

Marquardt-Maa Privatleben2 694f.
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II. Die fabri ohne n a her en Zusatz;
fabri im s-4adtischen Handwerk und
in der Haus wirtschaft.

Wir beginnen mit einer Betrachtung der
Quellen, die uns f. ohne einen Zusatz hieten. In
der Literatur, zumal der alteren Zeit, ist der
Gebrauch von f. ohiie Epitheton verhaltnismatfig
haufig, bei Cato de agric. 14, 1 wird damit der

Bauhandwerker, ebd. 21, 5 der Schmied bezeich-

net , wahrend 7, 2 der letztere auch schon ge-

nauer f. ferrarius genannt wird. In jedem
Palle haben wir bei Cato selbstandige Hand-
werker vor uns, nicht etwa Arbeiter, die zum
unfreien Gutspersonal gehoren. Gummerus 37.

42. Etwas anders liegen schon die VerMltnisse
zu Varros Zeit. Dieser zahlt (de re rust I 16, 4)

die f. (wieder ohne Zusatz) neben den medici
und fullones unter den anniversarii vicini auf,

d. h. unter den freien, von Hof zu Hof ziehenden

Gewerbetreibenden
,

,die an jedem Ort so lange

blieben, bis sie die ihnen ubertragenen Arheiten
verrichtet hatten' , also kurz gesagt unter den
Wanderhandwerkern, vgl, Gummeius 681 Da-
gegen hatte man damals auf den groften Giitern,

namentlich auf denen, welche weit von einer Stadt
oder einem Dorfe entfernt lagen, anch ausgebil-

dete f. unter den Gutsklaven. Varro sagt deut-

lich, weshalb dies nicht die Kegel war, besonders

fur den kleineren und raittleren Grundbesitz:
quorum nmi numquani'unius artificis mors tol-

lit fundi fruetum. Wie Varro kennt auch Cicero

den unfreien faber in der Hauswirtschaft
,

pro
Plancio 62. So ist es geblieben, die ganze Kaiser-

zeit hindurch, Col. XI 2, 13. XII 3, 9, zu diesen

Stellen Gummerus 90f. Palladius I 6, 2, Geopon.
II 49. Gummerus 70. Dig. XXXIII 7. 12, 5:

fabrum,, qui villae reflcicndae causa paratus sit,

unter der familia rustica. Paulus sent. Ill 6, 50,

dazu Jullian Diet. d. Ant. II 955. Marquardt-
Mau 1561 Die f. in der Hauswirtschaft sind in

der historiscben Zeit also erst durch die allmah-

liche Abschliefiung der rOmischen Grofigrundherr-
schaft nach autien und durch deren Loslosung
von der stadtischen Industrie und Warenzirkula-
tion entstanden ; es hat also die umgekehrte Ent-
wicklung stattgefunden , wie sie Biicher (Ent-

stehung der V oikswirtschaft) und ihm folgend

die meisten neueren Nationalokonomen sich vor-

stellen. Vornehmlich in der Kaiserzeit inussen

wir demnach mit f. auch in der Haus- und Guts-

wirtsehaft rechnen, besonders in der grofiten der

selben, der kaiserlichen.

Nun besitzen wir eine ganze Anzahl von In-

schriften, zum grofien Teil aus Kolumbarien der

Kaiserzeit. auf denen der betreffende Handwerker
nur als f. ohne jegliches Epitheton bezeichnet

wird, und die so bezeichneten Persfinliehkeiten

sind meist Sklaven oder Freigelassene ; wir dttrfen

daher vermuten, daB hierunter viele AngehSrige

grofierer Hauswirtschaften sich befinden, so Sklaven

aus Rom CIL VI 4443 (Mon. Marcellae). 4446
(ebd.). 6283-6285 (Mon. Statiliorum). 7405 (Mon.

C. Annii Pollionis). 9102 c. 7—9 (3 Sklaven in

der Grabstatte der liberti et familia eines ange-

sehenen Mannes). 9386. 9389. 9462 a I 12; Frei-

gelassene aus Bom CIL VI 3969 (Mon. Liviae).

9385 (derselbe Mann 9395. 9396 als faber bal-

neator bezeichnet). 9387. 9388, ana Italien CIL

X 4916 (Venafrum), aus den Provinzeu CIL VIII

12915 (Karthago, Begrftbnisstatte der familia
Augusti). XIH 623 (Burdigala). 3701 (Trier ; in

diesen beiden Fallen unsicher, ob Freigelassene

da die Namen nicht erhalten sind). Daneben
kommen allerdings auch einzelne Freigeborene
unter den nur als f. bezeichneten vor, jedoch wie
es scbeint nur in Italien, CIL XI 5438 (Asisium,
vgl. 5439, wo ebenfalls fabri ohne Zusatz einem

10 Mann derselben Gens, der als faber led[arms'},
Bormann lwi[icarim1

s s. daruber u. S. 1899, be-
zeichnet wird, den Stein setzen). V 1030 (Aquileia).

2328 (Atria). 3306 (Verona). Pais Suppl. It. 442
(Bellunum, Name nicht erhalten); vgl. dazu CIL
V 97 (Pola), wo eine Entscheidung bei der nur teil-

weisen Erhaltung des Namens nicht mOglich ist. Der
Herausgeber von CIL V (Momm sen) undLiebe-
nam Diz. ep. Ill 1 sprechen die Vermutung aus,

dafl in diesen Fallen Faber vielleicht als Cognomen
20 aufgefaflt werden konne. Dieser Ausweg ist nicht

einzuschlagen, vielmehr ist zu beachten, worauf
die beiden Inschriften von Asisium hinweisen, daft

wir in Nordifcalien ein Hauptgebiet der collegia

fahrum (ohne Zusatz) vor uns haben (iiber diese

collegia f. s. u. Absclm. IV), und in jenen Fallen

nennt sich auch ein einzelner Angehoriger dieser

Collegien nur faber, was allerdings als Ausnahme
bezeichnet werden mufi ; das GewOhnliche in Bri-

xia , wo ein collegium fahrum oder fabrorum
30 (Waltzing Corp. prof. IV 66, 17} existierte, ein

einzelner Handwerker, der aber vermutlich Mit-

glied dieses Collegium^ war, als faber tignar(ius),

CIL V 4216 (ein Freigeborener), bezeichnet wird,

wie auf der einen Inschrift von Asisium auch ein

faber faotfarius], als Gesamtheit aber fabri (ohne

Zusatz) uns entgegentreten. Bei diesen Freige-

borenen haben wir also freie Handwerker, wahr-
scheinlich AngehOrige jener collegia fabrum, vor

uns, und zwar ist der f (ohne Zusatz) in diesen

40 Fallen wohl ein /. tignarius. Die als /. be-

zeichneten Angehfirigen der grtffieren Hauswirt-
schaften dagegen begreifen vielleicht nicht nur
die Handwerker in Holz und Stein, sondern auch
die Schmiede in sich. F. ohne Zusatz ist also

cntweder ein gewerbekundiger Angehflriger einer

Hauswirtschaft, namentlich in den Fallen, wo ein

Sklave so bezeichnet wird, oder, falls ein Frei-

geborener nur /. heiBt, ein selbstiindiger Hand-
werker, und zwar ein Bauhandwerker, also eine

50 Abkurzung fur f. tignarius. Bei Freigelassenen

ist die Entscheidung schwer, da diese, wie wir

sehen werden, auch im freien Handwerk einen

sehr starken Prozentsatz ausmachen. Andrerseits

ist zu beachten, darl auch in der Hauswirtschaft

die speziellen Bezeichnungen vorkommen, wie z. B.

faber tignarius in Rom, CIL VI 6363—6365
(Mon. Statiliorum, drei Sklaven [Waltzing I

282f. laBt die Frage unbeantwortet, ob hierunter

freie Handwerker oder Haussklaven zu verstehen

60 sind] ; in diesem selben Grabmonument aber sind

auch nur als faber Bezeichnete beigesetzt), und
VI 9409 (ein f tig. freigelassenen Standes, der

als mag(ister) in fam(ilia), praeffectus), decfu-
rioj bezeichnet wird, also wohl Voreteher eines

collegium domestieum war). 9415 a (eine seola,

wohl von kaiserlichen f. tignarii). Im freien

Handwerk ist dagegen in der Kaiserzeit die Weg-
lassung des Epithetons nur im Plnral die Kegel,
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vor allem zur Bezeichnung der erwahnten collegia

fabrum oder fabrorum, woriiber Abschn. IV zu

vergleichen ist.

Ill Die fabri mit Epitheta undihre
Gewerbe. Spezielle Terminologie, Tech-

nologie und Vereine der einzelnen fabri-

Gruppen.
Nunmehr werden die f. mit Spezialbezeich-

nungen, zumeist selbstandige Handwerker, die Ter-

minologie und, zum Teil auch, die Technologie 10

ihrer Gewerbe, endlich ihre Vereine (dazu, nament-

lich was die innere Organisation betrifft, Art,

Collegium) behandelt mid zwar die f, die 1) in

Holz, 2) in Stein, 3) in MetalL, 4) in Eno-
ch en und Elfenbein, 5) in sonstigem bartem

Material (Spezialgewerben) arbeiten.

1. Die fabri in der Holzindustrie:

a) DeT Zimmermann bezw. der Bauhandwerker

iiberhaupt = /. tignarius oder tignuarius (gr.

zty.uov, otxodoftog). Ausgangspunkt fur die Tatig- 20

keit Dig. L 16, 235 (Gains), s. o. S. 1889. Er-

wahnt werden die f. tignarii mehrfach in der

Literatur, vgl. Cic. Brut. 257 (de rep. II 39 be-

zieht sicb auf die f. tignarii im Heer, s. daruber

Abschn. V). Cod. Theod. XIII 4, 2, haufiger aber

auf Inschriften: aus Rom (auBer CIL VI 6363

—6365 Sklaven, daruber o. Abschn. II) CIL VI
0409—9415 (Freigel.), aus Italien: Auximum
(CIL IX 5862, Freigel.), Puteoli (X 1923, Freigel.),

Brixia (V 4216, Freigeb.); aus Gallien: Narbo(CIL 30

XII 4477, Freigel.), Arelate (719. 722. 726-728.

736. 738, meist Freigeb.), Lugudunum (XIII 1939

Freigel. 1966 cbenso. 1967. 2029 Freigel. 2036).

Neben f tignarius tritt die Bezeichnung f. ligna-

rius sehr stark zuriick, Isid. orig. XIX 19, 1;

liguarius ohne f. Palladius I 6, 2 (Geop. II 49 da-

fur Tsxrojv), Uber die Hauptwerkzeuge derselben,

Axte (aseia und dolabra) und Sagen, die vielfach

auf den Grabsteinen (vgl z. B. CIL VI 16 534)

abgebildet sind, vgl. Blumner II 205ff. 216ff.40

rait den Abbildungen Fig. 38. 39. 42 ; iiber bild-

liche Darstellungen des Gewerbes O. Jahn in

dem grundlegenden Aufsatz iiber , Darstellungen

antiker Reliefs, welche sich auf Handwerk und

Handelsverkehr beziehen' in den Ber. d. S. Ges.

1861, 291ff., speziell 336f. Schreiber Kultur-

hist. Bilderatlas I Taf. 60ff. (auch Altmann Die

rOm. Grabaltare der Kaiserzeit, Berlin 1905, 246ff.)

undBlnmnerll 34 If, namentlich das Ptelief einer

etruskischen Aschenkiste, abgebildet S. 342 Fig. 56. 50

Die Vereine der f. tignarii sind sehr zahlreich;

die Stadte, in denen wir solche nachweisen konnen

(und zwar collegia f tignariorum, nicht collegia

fahrum oder fabrorum [ohne Zusatz] genannte,

diese folgen in Abschn. IV}, sind folgende (vgl. die

Zusammenstellungen von Liebenam Diz. ep. Ill

Vff. und Waltzing Corp. prof. IV 20ff. 72ff.):

Itali en;
Rom (uber die Schwierigkeit der Zuteilung

einiger Inschriften nach Rom oder Ostla v»l. 60
Waltzing Rev. de l'instr. publ. en BeTg.

1888, 154ff.): CIL VI 9034. 996. 321. 148

(= XIV 5). 9406. 10299. 33856. 33857. 1060

= 33 858. 10300. 9415b. 1673.3678.9405.

9407. 9408 : die Reihenfolge mit zeitlicher An-

ordnung in den Gnrodzugen nach Waltzing
Corp. prof. a. O. Nach ihm wnrde das Collegium

im.J. 7 v. Chr. gegrundet bezw, reorganisiert.

Ostia: CIL XIV 105. 160. 296. 370. 371 col-

legium fabrum tignariorum Ostis. 314. 347.

407. 418. X 541 (Grabinschrift eines in Saler-

num Gestorbeneu) coll. fab.tig. Ost. (= Ostis

oder Ostiensium). XIV 299. 330. 374. 430.

X 543 (ebenfalls aus Salernum) coll fab. tig.

Ostimsium. 297; nur collegium) fabfrum)

Ost. 4136 coll. fabrum tignuariorum. 298:

fab(ri) tifgn.] Ostienses, vgl. auch XIV 128.

359, 445. 446 und Dessau ebd. p. 8f. Auf

Ostia zu beziehen ist vielleicht auch CIL
XIV 2630 (aus Tusculain); in dieser Inschrift

heiBt derselbe Vcrein bald coll. fabr{um),

bald coll. fabr(um) tignarior(um)\ und CIL
X 6585 (aus Yelitrac). Das Collegium gehSrt

zu den bedeutendsten und grofiten Vereinen

von Ostia. Es hat drei magistri quinquen-

nales an der Spitze und datiert seine In-

schriften, wie das stadtromiscbe Collegium,

nach lustra, durch deren Zahlung sich wahr-

scheinlich machen lafit, dafi die Griindung

in die ersten Jahre unserer Zeitrechnung hin-

aufgeht. Aufierdem begegnet ein praefectus

dieses Vereins XIV 298. Die Gesamtheit der

Vereinsgenossen (— numerus caligatorum

XIV 160. 374, numerus milUum caligato-

rum XIV 128 aus dem J. 258, vgl. auch XIV
419) war eingeteilt in 16 Decurien, XIV 160.

374, unter Leitung von Decurionen, XIV 128.

330. 374. Die militarische Organisation er-

klart sich aus der Verwendung des Colle-

giums im Feuerloschwcsen der groBen Hafen-

stadt, daruber Dessau a. a. O. p. 7. Hirsch-

feld S.-Ber. Akad. Wien CVII 1884, 251

und unten Abschn. IV.

In dem ubrigen Italien (in alphabet. Ordnung):

Alba Fucens: CIL IX 3923 (aus dem J. 149?).

3931.

Allifae: CIL IX 2339.

Amelia: CIL XI 4404.

Capena: CIL XI 3936 collegium fabrum tigna-

riorum Rotnanensiwm aus dem J. 162; iiber

den Zusatz Romanensis Mommsen St.-R.

Ill 287, 2 : Ephem. epigr. VIII p. 121 =
nach romischer Art arbeitender Zimmermann,

ahnlich wie pistar Romaniensis (CIL XIV
2213) und bei uns heute ,Wiener Backer'.

Wahrscheinlicher bezieht sich der Zusatz auf

die Organisation des Colleginms, die wohl

nach dem Muster des stadtromischen erfolgt

war, so Jullian Diet. d. Ant. II 952.

Carsioli: CIL IX 4071.

Forum Sempronii: XI 61 35 sodalicium fabr(um)

tigfnariorum) mit locus scpulturae, also

gleichzeitig Sterbekasse.

Luna: XI 1355 A nomina colkgi fabrum ti-

g[nuariorum]
', 1. Col. : 15 pa-troni, dann ein

pater collegi biselliarius, 2. Col.: 12 decu-

Hones, damuter 1 haruspex, 1 scriba, 2

medici, endlich noch Reste einer 3. Col.;

hier Z. 1 1 ein griechischer Name, vielleicht

ein servm Aug(usii) wie in B I 3. Die

Liste 1355 B bezieht sich wohl auf ein Col-

legium von dendrophori , denn ebd. I 21

kommt ein bisellfiarius) dendropkarforumj

VOT.

Pisae: XI UZQ fabfrij tigfnarii) Pisfam).

Praeneste: XIV 3003 (aus Hadrian. Zeit). 3009,
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daneben XIV 2876 bloB fabres (sic); XIV
2981 eolleg. fabr. Praenestinor(um).

Telesia: IX 2213 eolleg. fabrum tignuar., qui-
b(us) ex S. C. coire permis(sum) est, Anf.
des 3. Jhdts.

Tolentinum: IX 5568 eolleg. fabror. tignuar.
mit einer schola Aug(usta).

Tusculum (?) : XIV 2630 (vielleicht anf Ostia
beziiglich, s. o. unter Ostia).

Corp. prof. II H7f. 193f. IV 72. 75f, Jullian
Diet. d. Ant H 952, o. Art Collegium Bd. IV
S. 394 (anders Liebenam Vereinswesen 98. 104;
Biz. ep. Ill 4). Dementsprechend finden sich bei
den Collegien sowobl von /. wie von f. tignuarii
haufig der Name der Stadt im Lokativ oder als

Adjektiv nnd ab und zu ehrende Epitheta (colle-

gium splendidissimum, die /. als eines der col-

legia trio, principalia, s. Abschn. IV : Sentinum),
Velitrae (?) :

X6585, wahrscheinlich audi nach 10 die auf eine hervorragende Stellung gerade dieser
llo^-l n iVrtTl/1-r-T rv T7" rt-M.^C™.^J«Jl A_*"k ^J— .-.i£* J ~_~. DJ." JJ 1_.7-.-t- jOstia gehorig.

Urvinum Mataurense: XI 6075.

Dalmatien:
Salonae: III 8841 [col] leg. fabrfum) Ugfnua-

r(iorum), anf alien anderen Inschriften nur
collegium fabrum, coll. fabrum Veneris, coll.

Veneris, dartiber unten Abschn. IV.
Maccdonien:

Dyrrachium; III 611 fabri tignuarii mit einem
praefecius perpetuus.

Alpes Maritimae:
Salinae: XII 68 fabri tignarii (magister der-

selben).

G a 1 1 i e n (N a r b o n e n s i s)

:

Arelatc: XII 726 fabror(um) tignariorfum)
eorpfusj Arel(aiensis), ein corporatus dieses

Vereins aus dem 3. Jhdt.; 719: magister
eiusdem corpforis), ebenso 738, vgl. einzelne

Mitglieder dieses corpus (corporati) 722. 728.

Vereine in den betreffenden Stiidten hindeuten.
Endlich zeigen die Vereine der f. tignarii cine

Eigentumlichkeit, die bei denen der f wieder-
kehrt, namlich die Aufnahme von Leuten andern
Berufes, allerdings wohl als Ausnabme und bei
den f. tignarii, wie es scheint, vorzugsweise in

Gallien: in Arelate ein Mann, organa qui nosset

facere aquarum aut ducere cursum (OIL XII
722), also ein Verfertiger von Wasserubren, ein

20 orgunarms, Soyavozzoiog, automatarius, s. Mar-
quardt-MaiT Privatl.2 799, 5 und unten /.

automatarius-, in Lyon begegnen als corporati
inter fabros tignarios ein n(auta) ithod(anicus)
(CIL XIII 1967), ein nauta Rhodanif&us) Arare
navigans, negotiator muriarius = Salbenhandler
(CIL XIII 1966), welter ein negotiator corporis
splendidissimi Gisalpinorum et Transalpinorum
(XIII 2029), endlich ein Jungling artis fabrieae

ferrariae (XIII 2036); in der Civitas Helvetiorum
736(Grabsteme/w«ero-^e4odesVerstorbenen). 30 ein Mann natione Lydus und seiner Beschafti-

Nemausus: XII 3165 b fabri tign. Nem(ausen-
ses), etwa aus Traian. Zeit.

Vienna: XII 1877 fabri tignuari Viennenses,
dagegen 1911 fabri (ohne Zusatz).

Tres Galliae nebst Gcrmanien:
Aquae, civitas Aqucnsis (Baden-Baden): XIII

6303 [. . . fabrorum] tignariorufm] . 6308
['tscholjam fab[rum tignarii]

Helvetia XIII 5154 (gef. in Amsoldingen)
corpus [fjabr. tignuartorurn.

Lugudunum: XIII i734 splendidissimum cor-

pus fabrorum tignfariorum] aus dem 2. Jhdt.

(die Inschrift ist gesetzt dem Genius dieses

Vereins itemque artificum tectorum). 1939.

1966 fabri iign. Lug(uduni) consist(ent.es).

2036 fabri tign. Lugud(unenses) ; dagegen
XIII 1978 collegium fabror(um). XIII 1951
fabri Lugud(uni) consistentes aus dem 2.

Jhdt.; einzelne Angehorige dieses Vereins
ebd. 1967. 2029.

Segusiavi: XIII 1640 fabri tignuar(t) qui for

o

Segus(iavorurn) eonsistunt.

Taunenses: XIII 7371 (gef. in Heddernheim)
eolleg. f[ab.] tign.

Vellavi: XIII 1606 [eolleg.] fabrorum tigna-

riorufm].
Hierzu kommen noch die u. im Abschn. IV aufge-

zahlten collegia fabrum oder fabrorum, die ge-

radeso wie die Vereine der ausdrikklich /. tignarii
genannten in der Hauptsache Bauhandwerker um- 60 (J a h n und Bliimner: Treppe?). Zur nahcren

gung nach artis aurifex; vgl, dazu Plin. ep. X
33 beziiglich des zu griindenden Collegiums der

f. zu Nikomedien: ego attendant ne quis nisi

faber reeipiatur. CIL VII 11: [colle]gium fabro-
r(um) et qui in eo [switf], endlich XIII 1978
(aus Lyon, s. o.) ein exsereens artem cretariam
bezeichnet als pertinens ad collegium, fabror(um).

b) D er Schiffszimmermann, Schiffs-
bauer =

f. navalis: CIL XI 139 (Ravenna,

40Freigeb.), vgl. XII 5811 (Arelate). CIL VI 33 833
(Rom) harehitectus faber nabalis, vgl. OIL X 5371
(Minturnae) und XII 723 (Arelate) jedesmal archi-

tectus navalis, griech, vavxr/yog, auch im Lateini-

schen naupegus Dig. L 6, 6. Firm. Mat. math.
IV 7. Ed. Diocl. 7, 13. CIL XI 2135 (Clusium,

Freigel.). Der Schiffsbau geht auf den Werften
(navalia, gr. vtubom) vor sich. Uber Darstellungen
des Gewerbes J a h n a. a. O. 332ff. B 1 ii m n e r II

336ff., bes. S. 337 Fig. 52. S. 341 Fig. 55 (= J aim
50 Tal X 2) . Grabdenkmal des Schitfbauers von

Ravenna , s. o. CIL XI 139. Ravenna war be-

kanntlich Station der romischen Kriegsflotte fur

die Adria. Hier befanden sich wohl ausgedehnte
Werften. Auf dem erwahnten Grabdenkmal ist

der fieifiige Handworker in seinem Beruf darge-

stellt. Vor einem beinahe fertigen Schiff, das auf

Blacken ruht, arbeitet er in der Tunika mit einem
Hohlbeil an einem auf einen Untersatz gestellten

geschweiften, nach oben spitz zulaufenden Brett

fassen; denn in Ostia (bezw. Tusculum: XIV 2630
sogar in derselben Inschrift), Praeneste, Salonae
Vienna, Lugudunum, auch Brixia (V 4216 ein

einzelner faber tig., aber ein collegium fabrorum.,
s. Abschn. IV) begegnen beide Bezeichnungen,
and zwar offenbar fur dasselbe Collegium. Col-
legium fabrum ist also nur eine AbkfLrzung f&r

collegium fabrum tignariorum t so Waltzing

Erlauterung ist wie auf einer kleinen Tafel da-

neben die Inschrift angebracht: P. Longidienus
P. f. ad onus properat. Die Anwendung des

Wortes onus statt opus ist ein Beitrag zur Auf-
fassung der Arbeit im Altertum. Vereine der f.

novates kennen wir aos:

Ostia: CIL XIV 168. 169 corpus fabrum nam-
Hum Ostiens(ium) ,

gttibtts ex S. C. coire
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licet aus dem J. 105. Dieselbe Formel XIV
256 ; doch gehOrt diese Inschrift (wegen des

Fundortes) vielleicht nach Portus ; XIV 368.

372 corpus fabrum navalium Ostiensium ;

XIV 292 fabri novates Ost.

Portus: CIL XIV 256 corpus fabrum navalium

[Portensium ? quibus] ex [S.] G. coire licet \

XIV 169 fabri navales Portenses; 4hQc(or-

is) f(abrum) nav(alium)\ vgl. 424. 124.

9415 a erganzt man vermutungsweise seola [fa-

brum tignfariorum et [intesytinariorum pa-

lati. Der Stein von Capua zeigt uns den Tischler

mit einem Beil an einem Tisch stehend; allerlei

Tischlerinstrumente sind auf einem jetzt ver-

schollenen Stein aus Rom (CIL VI 19 054, dazu

Altmann Grabaltare 247) dargestellt. Uber die

ubrigen Darstellungen vgl. Jahn 338ff. mit Taf.

X 1. XI 1. Bliimner II 342ff. Am wichtig-

lie Vereine derselben Berufsgenossen in den 10 sten sind die Zeichnungen auf Goldgrund aut dem

beiden benachbarten Hafenstadten (fiber das

Verhaltnis von Ostia und Portus vgl. Dessau
CIL XIV p 6 und Waltzing Corp. prof. IV

49) scheinen einander nahe gestanden zu haben.

Das Collegium von Ostia errichtet im J. 195

den Stein XIV 169 eineui seiner Patrone und

Beamten (quinquennalis perpetuus), der auch

triburms in der Schiffsbauergilde von Portus

gewesen war. CIL XIV 256 ist ein Album des

Boden eines GlasgefaBes aus den Katakomben,

jetz-t in der Tatikanischen Bibliothek, Jahn Taf.

XI 1. Bliimner 344 Fig. 58 (mit Weglassung

der Mittelfigur). In der Mitte stent der Meister

mit kurzgeschorenem Haupthaar, der einen be-

franzten Mantel uber der Armeltunika und Stiefel-

chen tragt; in del Linken halt er einen langen

Stab mit rundem Knopf oben, in der Rechten

eine Rolle : ein WinkelmaB hat er links im Gurtel

Vereins von Portus (?). Es beginnt mit 13 20stecken. Auf jeder Seite des Mamies sind dm
->iT.„, ,.^^11„:„1,^ -.mv. ^s.4*.,-,.!.-,* nAay noirin. irilrc^'hi <^£>n d S/=Tirp\ T\ P.VfVrhfiitPTI ([ qTffftHtellt : linksNamen vielleicht von patroni oder quin-

quennales perpetui, es folgen 6 quinquen-

nales, 1 mater eollegii, 13 honorati, endlich

320 gewOhnliche Mitglieder, darunter 1 ses-

quiplicarius (Z. 141), 1 immunis (Z. 159),

aeditimus (Z. 179); vgl. Waltzing Corp.

prof. II 77f. 355f. IV 19f. 49.

Pisae : CIL XI 1436 eoll fabr. nan. Pisfano-

rum) mit dem Zusatz statio vetustissima et

verschiedene Schreinerarbeiten dargestellt: links

oben ein Arbeiter, der ein Brett durchsagt, dar-

unter ein Arbeiter auf niedrigem Schemel vor

dem Arbeitstiscli sitzend, der mit dem Beil ein

kleines, senkrecht gegen die Tischplatte gestelltes

Brett bearbeitet, darunter ein Arbeiter, der an

dem Arbeitstisch steht und einen Bohrer mit

einem Bogen in Bevvegung setzt, um ein Brett

zu durchbohren. Auf der rechten Seite von oben

piissima. Ein dem Collegium vermachtes 30 nach unten folgende Bilder: ein Arbeiter (sitzend).

1 „-».,+. 1,4- ;m liVIl As,r "XKnV.+^ftillnnrr dor <1ot don Wftiftftl a.nfflPASftt,7t llat. HTld fibftn im Be-Legat geht im Fall der Nichterfullung der

daran gekniipften Bedingung an die fabri tig.

Pisfani) iiber.

Arelate: CIL XII 700 fabri navales (Grabschrift

eines patronus fabror. naval, utriclar(iorum)

et centonar(iorum)); XII 730 ein collega

fab[rum] navalium cforporatus Arel.y cura-

tor eius[dem] corporis; 5811 navales in

einem Grabgedicht.

der den Meifiel aufgesetzt hat und eben im Be-

griff ist, mit dem Schliigel darauf zu schlagen.

um das Brett zu spalten, dann ein zweiter, der

mit einem langen Hobel ein dickes Brett glatt

hobelt, endlich ein dritter (bartiger und kahl-

kopfiger), der an einem geschwungenen ,
schon

bearbeiteten Stiick Holz mit einem Schnitzmesser

eine besonderskunstreiche Arbeitvollendet. Feinere

Tischlerarbeit zeigt uns auch ein romisches Grab-

Catinaf?) iu Sizilien: ficorp. fabr. naval. 40 relief im Giardino della pigna des Vatikan, Jahn

Olatinemium, CIL XIV 364 (aus Ostia). XI. Blum ner 343 Fig. 57. Amelung Skulpt.

^-i- .' »_."_ *->—-.— *- -— des Vat I 684 nr. 162 Taf. 107. Dazu kommen
ein paar Wandgemalde 1) aus Herculaneum, jetzt

im Museo naz. in Neapel (Helbig Wandgemalde

Neben den collegia fabrorum tignariorum

(auch den collegia fabrorum, dartiber Abschn. IV)

sind diese collegia fabrorum navalium von der

groliten Bedeutung fur den Staat, s. Jullian
Diet d. Ant II 956. Waltzing II 193L, und

sie spielen naturgemaB in dem Umwandlungs-
prozeB der freien Vereine {collegia) in Zwangs-

verbande des Staates und der Stadte (corpora)

nr. 805), Overbeck Pompeji^ Fig. 301. Jahn
Abh. der Sachs. Ges. V 1868 Taf. VI 3. Bliim-

ner S. 346 Fig. 59: zwei Eroten an ciner Hobel-

bank im Begriff. ein an das linke Ende der Bank

gelegtes diiiines Brett zu durchsagen ; 2) aus Pom-veroanuc ues maai^s una ulm owuie yvuipviu*) gcicjjica uuiinw un.^ ^ uu^^^v., ~, — - --•

wahrend der spateren Eaiserzeit eine grolie Rolle, SOpeii, ebenfalls in Neapel (Helbig nr. 1480), Jahn

dartiber o. Art. Collegium Bd. IV S. 442f. a. 0. Taf. IV 5. Bliimner Fig. 60. einen Fest-

c) Der Schr einer. Tischler usw. Hier-

her gehOrt zunachst wohl der faber intestinarius.

Das Adjektiv weist auf opus intestinum = Holz-

arbeit zur inneren Ausstattung des Hauses (Varro

r. r. Ill 1, 10. Plin. n. h. XVI 225. Vitruv. IV
4, 1. V 2. 2. Marucchi Bull. Com. di Roma V
1877, 258. T h e d e n a t Diet. d. Ant. s. v. Mar-
quardt-Mau 720. Bliimner II 321) hin, d.

zur? von Handwerkern darstellend, die auf einem

Traggeriist (Ferculum) auf die Tischlerarbeit be-

ziigliche Figuren herumtragen, darunter eine Dar-

stellung von zwei Knaben, die ein langes. schrag

gegen einen StUtzpfahl gelehntes Brett (der eine

oben auf dem Brett stehend. der andere unten)

durchsagen; 3) ebenfalls aus Pompeii, in dem Hause

eines Tischlers in der Strada di Mercurio ge-t^uaruu-iliau t^J. J) 1 U ill II e r ii Oiiij nui, u. emes juies^u-lcis hi uci uliou» «i -.i^.v"^" a -

h. Anfertigung der Turen, Fenster, der kunstle- 60funden, auch mit der Darstellung von zwei Sagern,

risch geschmuckten Plafonds (dafiir allerdings Blumner a. O. 346f.

spater besondere laquearii, lacunarii) usw. Ein- *Ti+ ^ pTi f infoxtin*

zelne Handwerker dieser Art (vgl. auch Ed. Diocl.

7, 3. Cod. Theod. XHI 4, 2 und Gothofredus
z. d. St.) begegnen in Rom, CIL VI 9401 (Sklave).

8173 (a. d. Mon. lib. Q. SaUustii, Freigel.); in

Puteoli CIL X 1922 (Freigeb.?); Capua X 3957

(Freigel.). Die stadtrOmische Inschrift CIL VI

Mit den f. intestinarii werden in der Kegel

von den Neueren die f subaedmni zusammenge-

nannt, die wie jene auch nur auf Inschriften vor-

kommen: Narbo, CLL XII 4393 f. sub aediafni]

(sic!) Narbonenses, aber ebenda in der Einleitunga-

formel des Briefes eines Patrons nur: collegium

fabrum Narbonesium; Corduba: CIL II 2211
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f. subidiani (aus dem J. 348 n. Chr.), sonst nur
subaediani: Rom, GIL VI 9558. 9559. 33875.
33876 corpus subaedianorwm, ebd, 7814 = Suppl.
33293 marmorarius subaedanus; Antium: CIL
X 6699 amici subaediani-, Afrika, Villa Magna:
CIL VIII 10523, gesetzt you den curiae uni-
versae at [9 centjonari et subaedianfi) ; Lam-
baesis: OIL VIII 3743 subedius, vgl. Mommsen
zu d. Inschr. Die Bedeutung des Wortes sub-
aedianus ist dunkel. Die Erklarer (vgl. Momm- 10
sen Hull. d. Inst. 1853, 27. MaruccM Bull
com. V 1877, 255—264. Marquardt-Mau 624
mitAnm5. Liebenam Vereinsw. 120. Waltzing
II 122. 151. IV 89, an der letzteren Stelle weitere
Literatur) gehen von den Bestandteilen sub und
aedes aus und finden in dem Attribut entweder
einen Hinweis auf das Versammlungslokal (nahe
bei einem Tempel?) oder auf das Gewerbe der
Leute, das sie teils sub aedibus, im Imieren des
Hauses (also = sub tecto ?) sich abspielen lassen 20
(so unter anderen Mommsen), teils nur auf
Tempelbauten beziehen (Friedlander Sittengesch.
III*> 271, 1). DaB eine bestimrate Gruppe von
Handwerkern durch das Beiwort von anderen
unterschieden werden soil, geht aus der Benen-
nung als f. deutlich liervor. Das gemeinsame
Auftreten mit den centonarii auf der Inschrift
von Villa Magna (Zaghouan) in Afrika lafit mis
vermuten, daB die subaediani zu den Bauhand-
werkern gehOren, worauf auch die Abkiirzung 30
collegium fabrum fur den Verein von Narbo hin-
weist. Der marmoraritis subaedanus zcigt, daB,
wie bci den Bauhandwerkern iiberhaupt, so auch
in dieser Gruppe die Bearbeitung von Stein (neben
der von Holz?) iiblieh war. Ob aber wirklich
InnendekoTiiteure odei etwas Ahnliches damit ge-
meint sind, blcibt zweifelhaft. Das Collegium
von Antium funktionicrt auch als Sterbekasse
(amici^ subaediani) und setzt den betreffenden
Grabstein einem nunutJarius (Geldwcchsler) ; 40
beides, der Charakter als collegium funeratieium
wie das Auftreten von Leuten anderer Berufe in

einer Handwerkergilde, befremdet nicht, zumal
wenn wir die subaediani unter die Gruppe der
Bauhandwerker {/*., f tignarii im weiteren Sinne)
subsumieren.

Eine Spezialitat des Sehreinerhandwerks ver-

tritt der faber feetarim: Rom, OIL VI 7882 (f.

lectarius ab cloaca maxima, Freigel.) ; vgl. 7988.
9503 lectarius (Sklaven), griech. xhvoxotos, der 50
Lagerstatt- (Bett-, Sofa-)Macher, die Hauptbrancbe
der antiken Msbelschreinerei. Aus Asisium haben
wir eine Inschrift CIL XI 5439, auf der faber led.
erhalten ist, wasBormann zu faber led[icarius]
erganzt; wahrscheinlich ist auch hier faber lee-

t[arias] zu lesen. Die Inschrift ist gesetzt von
den fabri schlechthin. — fber den f pectinarivs
(Kammacher, der auch Holz, Buchsbaum usw.
verarboitete) vgl. u. 4 a.

2. Die fabri im Maurerhandwerk. Hier60
ist daran zu erinnem, dafi /. ohne Zusatz auch fur
den Maurer, den Steinmetz gebraucht werden kann
(Varro bei Non. p. 9, 1 8 M., s. o.), and daB mit der
Entwicklnng des Steinbaues an Stelle des Holz-
baues der f. tignarius^ im weiteren Sinne = Bau-
handwerker, auch die Arbeit in Stein mitbe-
waltigt, also in dieser fiir die spatere Zeit ge-
laufigen Bedeutung gar nicht nur den Holzarbeiter,

sondern auch den Arbeiter in Stein in gleicber
Weise umfaBt. Der Maurer speziell heifit structory

genauer strtcctor parietarius (Cod. lust. X 66
[64], 1 structures i, e. aedificatores. CIL VI
9910 structor parietarius, vgl. Cassiod. var. VIII
5 instructor parietum) oder structor lapidarius
bezw. lapidarius (CIL XIII 1034 [Santonesj:
lapidafrii] s[t]ru[e]t[ores], XIII 1384: opifiees
lapidari. Dig. L 6, 6 lapidarii. Ed. Diocl 7
2. Cod. Theod. XIII 4, 2; vgl, Blumner III
89f. Marquardt-Mau 632f. Art. Structures),
einmal aber kommt auch faber strueturae pa-
rietariae vor: Bom, CIL VI 6354 (ein Freige-
lassener aus d. Mon. Statiliorum). Der Marmor-
arbeiter neiBt auch nur ausnahmsweisc faber
marmorarius (Hor. ep. II 1 , 96 s. o. CIL VI
9102 b, 1 If.), in der Kegel einfach marmorarius :

Ed. Diocl. 7, 5. Cod. Theod. a. O. CIL VI 5866.
6318. 8893. 9462 I 10. 9551-9555. 7814 (mar-
morarius subaedanus, s. o.). 9550. 10091. 10O9O-
{coll marmorariorum). V 7044 (Aug. Taurinorum:
sodalioium marmorarior.). X 7039 (Catina, mar-
morari convive). XIII 1466 (Arverni, marmora-
rius), vgl. XII 3070 exactor operfisj basilicae
marmorari et lapidari, dazu Art. Lapidarii und
Marmorarii. Die Arbeitsgerate eines Marmor-
arbeiters (Winkelmafi, Dreieck. Senkblei undSpitz^
hammer) auf einem Stein aus Regium Lepidum,
CIL XI 961. Altmann Grabaltare 247.

3. Die fabri im Metallgewerbe: a) Der
ICupferschmied oder Erzarheiter = f
aerarius, griech. zakxevg. Vitruv. II 7,4. Hor.
ep. II 1, 96. Plut. Numa 17. Plin. n. h. XXXIV
]. Dig. L 6, 6. CTL XII 4473 (Narbo. Sklave),
bezw. nur aerarius, Plin. XVI 23. Mart. XII
57, 0. Cod. Theod. XIII 4. 2. Rom, CIL VI
9134. 9135. 9137 aerarius statfuarius). 9138.
9180 (lauter Freigelassene) ; Bencvent, CIL IX
1723 (Freigel.); Capua, X 3988; Placentia, XI
1234; Florenz, XI 1616 (Freigeb.); Nemausus, XII
3333; Civitas Taunensium (fieddernheim) . XIII
7378; Corduba, II 2238 (Freigel.), vgl. II 5181, 55
(Lex metalli Vipasc.) flatores argentarii aerarii.
Bei Marquardt-Mau 688,4 wir'd ein Unterschied
gemacht zwischen

f. aerarii und aerarii, indem
unter den letzteren die Arbeiter in den Kupferberg-
werken and Hutten verstauden werden, die auch
confectores aeris (CIL II 1179) heiBen. Doch sind
nicht alle aerarii so zu erklaren, vgl. Bliimner
IV 179 und 323, 8. Liebenam Vereinsw. 113,
3. Bemerkenswert ist, daB man durch Zusatze
[aerarius stahtarius, s. o.. — Erzbildner, aerarius
mscularius, CIL VI 9138, der Verfertiger von
kupfernen GefaBen) die Deutlichkeit der Aus-
drucksweise erhoht hat. Ligorianisch ist die In-

schrift eines faber flaturarius sigiflariarius,

Orelli 4280 = CIL VI 1883*; dagegen kommt
vor flaturarius, CIL VI 9418. 9419 (je ein fla-

turarius de via sacra, FreigelasseneJ, auch 9420;
vgl. bloB sigiliarius bezw. sigillariarius CIL
VI 9484. 9885 (Freigelassene) ; deren Geschaft
ist vielleicht die Bereitung der Bronze, wie das
des griech. yalxov^oq, bezw. es sind ErzgieBer
als Kfinstler," so Bliimner IV 179. ,Knpfer und
Kupferlegierangen haben im Hausrat und Leben
der Alten eine weitergehende Bedeutung erlangt,
als das heutzutage der Fall ist', Blflmner IV
324f. Daher ist das Handwerk der f. aerarii

von grofier Bedeutung. Noch im Edict. Diocl.

7, 26. 27 wird unterschieden der aerarius in

bascuUs dibersi generis und in sigillis vel sta-

tuis, Jahn S.-Ber. 1861, 306, 51. Besondere

/ a Gorinthiis (fur alte, von Kunstkennern sehr

Jesuchte Gefalie aus aes Corinthium) sind bis

fetzt nicht erwiesen, s. u. unter f.
argentarius.

£Tber den f pectinarius (Kammmacher), der u.&.

auch Bronze verarbeitete (Metallkamme sind im

Altertum beliebt gewesen), vgl. u. 4 a. Einen

Blick in die Werkstatt eines Kupferschmiedes oder

Klempners laBt uns ein Relief aus Neapel tun,

beschrieben von Jahn Ber. d. Sachs. Gesellsch.

1861 330ff., abgebildct bei Schreibei Kultur-

hist
"
Bilderatlas Taf. 71, 2, Beschreibung und

Abbildung bei Bltimner IV 251 mit Taf. Ill

Fig. 24. Erne Erganzung dazu ist das Wand-

bild aus Eerculaneum, darstellend das fliegende

Lager eines Kupferschmiedes (GefaBemachers) auf

dem Marktplatz ciner kleinen Stadt mit Bepa-

ratnrwerkstatte im Hintergrund, Jahn Abh. d.

Sachs. Ges. 1868 Taf. II 1. Bliimner IV 2521

Taf. IV Fig. 25. Gummerus Der rom. Guts-

betrieb 43f." Von Vereinen der /. aerarii kennen

wir nur das uralte stadtrOmische Collegium, Plut.

Numa 17. Plin. n. h. XXXIV 1. Wie die erari

vasclfari) (sic !), CIL VI 9138, dazu sich verhalten,

wissen wir nicht. €ber die sodules aerari a pul-

vinarfej CIL VI 9136 und den eoaetor inter

aerarios CIL VI 9186, die vielleicht gar nicht

hicrher gehoren. vgl. Marquardt-Mau 688, 4

und Waltzing IV 6.

b) Der Eisenschrnied oder Grobschmied
= f. ferrarius Plaut. Rud. 531. Cato de agric. 7, 2.

Hist. aug. Max. et Balb. 5, 1 ; Tyr. trig. 8,1.3 (opifex

ferrarius). Finnic. Mat. math. IV 7. Ed. Diocl.

7, 11. Cod. Theod. XIII 4, 2. Rom, CIL VI 9400

\f.
ferrius, Sklave), Interamna in Umbricn, CIL XI

J 236 (Freigeb.\ 4237 (Freigel.), Tubunae in Numi-

dicn, CIL VIII 1487; hloti ferrarius Dig. L 6, 6.

Pallad. 1 6. 2. CIL VI 703 (Freigel.). 9399 {ferrarius

de sub[ura]. 9398 (10 Freigelassene ferrari de...),

griechisch in der Regel auch y^aXxevs , seltener

die Spezialbezcichnung <ubr)Qsv$\ abgeleitet das

Schmiedehandwerk : ars ferraria. Hist. aug. Tyr.

tri"* 8,10, die Handwerksstatte : fabrica ferrea,

Plin. n. h. VII 198; fabritis officina, Hist. aug.

ebd. 8, 6; Lugudunum, CIL XIII 2036 (ein Jung-

ling art is fabricaa ferrariae als corporajus inter

fabros tignarios s. o.), Vellavi
t
OIL XIII 1576

[a ferrar[ia]rum (eitra) nach Momm sens Er-

ganzung). .Der Herd mit dem Blascbalg, Am-

boB, Hammer und Zange sind das voinehmliche

Arbeitsgerat des Grobschmied s'. vgl. die Schmiede

der Kvklopen, Verg. Georg. IV 170, Bltimner

IV 340f., weiter den Schmied mit seinem Hand-

werkszeug auf einem Grabcippus im Museum zu

Sens, Schreiber Knlturhist. Atlas Taf. 69,

7 Bliimner IV 374 mit Fig 62, auch Alt-

man n Grabaltare 247. In das Gebiet der fer-

rarii fallt die Herstellung von Waffen, die eine

ganze Anzahl von Spezialgewerben (vgl. f. sagit-

tarti, Dig, L 6, 6, dazu Jullian Diet d. Ant.

II 947) erzeugte, Blumner IV 360ff. Darstel-

lungen von Schmiedeszenen, wobei Eroten oder

Kinder mit der Herstelluiig von Waffen beschaftigt

siDd, sind 9ehr beliebt in der rOmischen Kunst,

besonders auf SarkophagreUefs, darflber Jahn

S-Ber. d. Sachs. Ges. 1861, SI 7ff., dazu die Ab-

bildungen auf Taf. VIII. Blumner IV 369fi.

mit Taf. VII Fig. 56. 58. In der spateren Kaiser-

zeit gab es allerdings fur die Herstellung der

Waffen, die den Soldaten geliefert wurden, staat-

liche WafTenfabriken, fabricae, genauer fabrieae

armorum et signarum (CIL II 3771, Valentia),

deren Arbeiter nicht f, sondern fabricensesheiQen,

vgl. Jullian Diet, des Ant. II 959ff. und die

1 Artikel Fabrica, Fabricenses. Weiter gehort

hierher die Herstellung von Handwevksgerat aller

Art, speziell die Aufgahe der ferramentarii, dar-

unter Messerschmiedc. Schlosser, Nagelschmiede

usw. Bliimner IV 363. Gummerus 44f. Ein

Beispiel aus dem Kreise der Spezialisten dieser

Branche ist der faber limarius, der in Narbo

begegnet, CIL XII 4475 (Freigel.), vgl. lima-

rius ebd. 4476 = Feilenmacher. Auf einem

groflen Grabaltar der Galleria lapidaria des Va-

20 tikan sieht man die Werkstatt und das Verkaufs-

lokal eines Messerschmieds (Inschrift CIL VI

16166), dariiber Jahn a. O. 328ff. Taf. IX 9

und 9 a. Bliimner IV 371ff. Fig. 59 und 60,

neu beschrieben und abgebildet bei Am clung
Skulpt. d. vatik. Mus. I 275ff. nr. 147 Taf. 30

und bei Altmann Grabaltare 172f. nr. 229,

Fig. 139. 139 a, vgl. ebd. S. 247. Einen Schmied

befder Arbeit zeigt auch das Relief einer Aschen-

urne bei Jahn Taf. VIII 3. Blumner IV 87Sf.,

30 dazu Fig. 61. Bei den Ausgrabungen von Pom-

peii fand man eine Werkstatt, in der verschiedene

Sohmiedewerkzeuge, weiter Wagenachsen und die

Felge eines Rades zu Tage kameu, Overbeck

PompejH 380. Vereine der Grobschmiede kennen

wir aus Rom', CIL VI 1892 eonlegmm fabrum

ferrarium (Anfang des 1. Jhdts.), dazu oben 9B98:

ferrari de . . . (10 Freigelassene), Dibio (Dijon)

in Gallien : CIL XIII 5474 fabri ferrari Dibione

[co]ns[i]$[t]entes. Im ubrigen Blumner IV

40 340ff. Marquardt-Mau'^ 714ff.

c) Der Goldschmied, Juwelier = {faber)

aurarius, viel haufiger aurifex, griech. yovao-

yoos, schon unter den Numanischen Ziinften. Plut.

Numa 17, dariiber o. S. 1889, im ubrigen die Art,

Aurarius und Aurifex. CIL III 1215 (Apu-

lum) ist scola fabrorum aurariorum falsche

Lesung, wohl nur scola fabrum, vgl. Waltzing

IV 64. 137. Interessant sind auch hier die Dar-

stellungen des Gewerbes und der darin gebrauchten

SOGerate aus dem Altertum, Jahn a. O. 307f.

Taf. VII 2 = Blumner 312 Fig. 48, weiter ebd.

320 Fig. 49. Anielung Skulpt. d. vatik. Mus.

I~247 nr. Ill b. Altmann Grabaltare 247f.

Dazu neuerdings die Darstellung des Erotenfrieses

im Haus der Vettier, bei der man streitet, ob

eine Goldschmiedwerkstatte oder eine Miinze dar-

gestellt ist; vgl. uber die Kontr*tveTse A. Mau
Amoren als Goldschmiede, Rom. Mitt. XVI 1901,

li>9ff. (hier auch die ubrige Literatur).

60 d) Der Silberarbeiter = faber argen-

tarius, Dig. XXXIV 2, 39 pr.; Rom. CIL VI 2226.

9390—9393 (Freigelassene, 9391 funf lib.); \ i-

minacium, CIL III 1652 (Freigel); Narbo, OIL

XII 4474 (Freigel.); Caesaiea in Mauretamen,

CIL VIII 21106 (= Ephem. epigr. VII 518):

Grabscbrift eines argentarius caelator (Ziseleurs

in Silber, eines Sklaven) gesetzt cura eonlegz

fabri (ski) argentar. et eonlegi Caesariensium



Orement&wn), bezw. argentarius allein (eine
Masse von Inschriften, doch gleichzeitig der Ter-
minus tttr Geldwechsler, Bankier, daruber Art
Argentarius) oder genauer argentarius vas.cn-
terms = Fabnkant silberner Gesafie (Dh? XLIV
7 61 pr. und auf Inschriften, Art. Argentarius)
abgekurzt vascularis, womit auch in der Kegel

Too- yyt'tFo
s

ii
berner Gefa6e g«™eint ist,

Dig. XXXIV 2, 39 pr.: mscularius aut faber
argentarius, auf Inschriften, namentlich in Rom
ebenfalls haufig

; hier gab es eine besondere Kauf-
halle, die basilica vascularis, vgl. CIL XI 3821
(in Veli gefunden, aber auf Rom beziiglich): de
basilica mseularia aurario et argentario Pr elle r
(Regionen 145) identifiziert dieselben mit der
basilica argentaria, deren Lage am Clivus ar°-en-
tanus wahrscheinlich ist (Ric liter Topolr 2

IS?*.
3Sk d^'?ber Jahn S-Ber

- d
- Sachs! Ges

1861, 30of. Marquardt-Mau* 695f. Art. Ar-
gentarius; griech. aeyVQoxdaog (weil die ge-
tnebene Arbeit hier das Gewflhnliche war : tW-
qoX6os ist ungewolmlich und spat). Die Her-
stellang von GefaBen ist nnr das hauptsachlichste
mcht das einzige Geschaft der /. arqentarii. Wie
bei den Erzarbeitern im Edict. Diocl noch (s
daruber o.) zwischen GefaBfabrikanten und Statuen-
(Statuetten-) Verfertigern unterschicden wird so
ist das gleiche auch far die f argentarii anzu-
nehraen. Bildwerke aus Silber oder versilberte
sind im Rom der Kaiserzeit haufig gewesen der
vermeinthche f arg. a Corinthiis steht aller-
dings auf einer Ligorianischen Inschrift, CIL VI
937* Uber die f. oculariarii, die Verfertiger
von Augen aus Silber, Stein oder Glas fur Statuen,
vornehmhch Bronzestatuen . s. u. nr ,5c Uber
Darstellung von Arbeitern, die mit MeiBel und
Hammer em GefiiB bearbeiten (wobei allerdmgs
oft nicht zu entscheiden ist, ob diese GefaBe aus
Stein oder Metall bestehen), auf geschnittenen
Steinen vgl. Jahn a. 0. 305ff. Furtwangler
Antike Gemmen Taf. XVII 20. 21. 23 33 III

2 '

i
m
«?M ?? JlQmiier IV 305. Marqua'rdt-Maua b88f. 695f. Art, Argentarius.

Von den f im Metallgewerbc werden racist
die negotiators der gleiehcn Branchen unter-
schieden (vgl. CIL VI 9664 negotiator aerarms
et fcrranus. 9065. 9666. II 1199 negotiator bezw
negotiant ferrarius; VI 1065 negotiates ras-
cular%\ XIII 1948, Ljon, negotiator argentarius
vascularis usw.

; s. Art. Negotiator) Es war
auch m dieser Richtung, bezuglich der Fabri-
kation und des Verkaufcs der Gegenstande, im
Altertum die Arbeitsteilung durchgefiihrt.

4. Die fabri in der Knochen-und Elfen-

i™ d
?

8
.

trie
-

a
)
Ein Arbeiter in Knochen

und ftlfeiibein war der faber pectinarius = Kamm-
macher Pola (Istrien). CIL V 98 (Freigeb.; der
Stein bietet auf den Seitenflachen Darstellungen
\on Kammeii und anderen Instrumental) oder nur
pechnarnts, Ateste, CIL V 2543 (Freigeb ) Se-
gisamo in Spanien, II 5812 (Freigeb.), vgl. auch
peettnator in Ateste, V 2538 (Freigeb.), refeetor
pccUnartus in Hasta, CIL V 7569, und in Be
nevent, IX 1711. Die letzteren ktfnnen allerdWs
schon zn den Wollkremplern gehoren, die genauer
"warn peetinarit heifien, so in Brixia, CIL V
4501

;
pecien bedeutet bekanntlich nicht nur denKamm, sondern aach das bei der Wollbereitung

J^aDn 1904 1905
gebraiiclite Instrument, Marquardt-Mau2 503f
Die Herstellung der Kamme geschah im Alter-
tum aber nicht nur aus Knochen und Elfenbein
ganz fehlt das Horn), sondern auch aus Metall
(bronze) und vomehmlich aus Buchsbaum, Blum-
ner II 360. Marquardt-MauS 713 12 743

ir ,

80 da
^ HeseT Handwerker auch mit untflr die

Holz- und Metallarbeiter gehOrt

10 bezw. f eburarms Hor. ep. II 1, ^ ! Rora rn
VI 9397 (Freigel). 3342l (FreigeL); X S£rarms alien: Cod. Theod. XIII 4, 2. Cod. lust.X.64, 1; auf Inschriften CIL VI 9375 (FreigeL).
765o eboranus ab Hercule (FreigeL); vgL dazu
noch VI 7885 ein politor eburarius und 33885
das btatut der negotiators eborari et eitriari
der Handler in Elfenbein und Citrusholz bezw'

^rr Yf
e
?o1f

d
,
en

'

die (knras ^eferti^ ™<*'
oa J l •

eboranus negotiator (Capena). Der
mf. eboranus tragt im Griechischen die Bezeich-

nnngzXE<pavmvQ7 6s. B 1 ttm n er (II 364) beschrankt
die latigkeit desselben auf die Verfertigung der
hbri elephantini (vgl. Hist. aug. Tac 8 1) d h
der m der rflmischen Kaiserzeit ganz besonders
behebten elfenbemernen Buchdeckel und Dipty-
chen', einen weiteren Wirkungskreis geben ihnen
Marquardt-Mau2 741f.

5. Die fabri in allerlei Spezialo-e-
werben. a) f soliarius baxiarius = Fabrikant

^0 vonwleae (Sandalen) und baxeae (einer bestimmten
borte von Sandalen, aus Palmblattern, Papyrus
oder Weiden usw.. s. Art. Baxea), vgl. die stadt-
rjmische Grabinschrift CIL VI 9404, gesetzt einem
Mann

:
qmnquennali collegi perpetuo fabrum so-

harium baxiartum ecnturiarum III, qui con-
sistent in scola- sub tkeatro Aug(ustiJ Pom-
peian(q). Es ist das also ein Spezialgewerbe des
bchasterhandwerks (= sutores, vgl. collegium
sutorumm Uxama, Spanien, CIL II 2818), spe-

40 ziell der Sandalenmacher = sandaliariiNsX vieus
sandaharius in Rom, Apollo Sandaliariua: Suet.
Aug. o<, Grabstein eines Freigelassenen sanda-
Iwwus aus Capua, CIL X 3981).

b) f automatarius = Verfertiger von auto-
mata oder automataria (Ulp. Dig. XXX 41 11)
Automatwerken, vgl. CIL VI 9394 (aus Rom)
U r e 1 1

1 4150 mit automatarius Mepsydarius ist
ligonanisch = CIL XIV 332.* Welcher Art die
Automate waren, ist daher nicht sicher. Man

oO denkt gewflhnlich doch an einen Mechaniker der
Wasseruhren herstellte, iiber deren Einrichtung
Marquardt-Mau2 795ff Darauf fiihrt audi
das Mitghed der

f. tignarii in Arelate (CIL XII
722, s. o.)

t
von dem es heiBt: organa qui nosset

facere aquarum aut ducere eursum, vgl Mar-
quardt-Mau* 799, 5.

c) f. oculariarius ^ Verfertiger von Augen
(aus Silber, Stein, Elfenbein oder Glas) far Sta-
tuen, besonders Bronzestatuen, deren Kopfe be-

60 kanntlich in der Eegel eingesetzte Augen haben,
vgl. die stadtrOmische Inschrift CIL VI 9402
(FreigeL), dazu 9403, wo es von einem anderen
Manne heiBt: hie ab ara marmorfea) oeutos
reposuit statuis, Blumner III 209f. IV 330
Marquardt-Mau^ 688f.

d) Gewflhnlich tritt in den Handbuchem noch
der f balneator auf, vgL Liebenam Dizion
epigr. m 2. Jullian Diet des Ant II 947'
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hier erklart als Arbeiter beim Baderbau. Die
Worte faber balneator finden sich in dieser Weise
hintereinander auf den stadtromischen Inschriften
CIL VI 9395. 9396 (hinter dem Namen eines
und desselben Freigelassenen, 9395 ist die Grab-
inschrift seiner Mutter, 9396 seine eigene). Der-
selbe Mann wird dagegen CIL VI 9385, die seinem
Genius gesetzt ist, als faber schlechthinbezeichnot.
Es ist bei dieser Sachlage auch die Moglichkeit
in Betracht zu Ziehen, daB mit faber und bal-l§
mator zwei Beschaftigungen aiigedeutet werden
sollen

, die der Betreifende (nebeneinander oder
nacheinander) versehen hat, des ,Bauhandwerkers'
oder ,Schmiedes' (in einer Privatwirtschaft) und
des Bademeisters; balneator kommt in der ganzen
Literatur nur in dieser Bedeutung vor.

Diese Zusammenstellung der f, die vorwie-
gend dem stadtischen Handwerk augehoren, be-
weist zweierlei: einmal die groBartige Arbeits-
teilung, die schon im Altertum innerhalb der Ge- 20
werbe Platz gegriffen hatte, und die natiirlich in
den groBen Stadten, alien voran in Rom, am urn-
fangreichsten war; neben Rom sahen wir die
italiscben Stadte hervortreten, sehr stark aber
auch die Eommunen Siidgalliens , besonders Narbo
und Lugdnnum, in denen schon im Altertum ein
regesHandwerkerleben gehcrrschtzu haben scheint;
zweit-ens aber den hohen Prozentsatz an Liber-
tinen unter den Handwerkern der Kaiserzeit, zu-
mal wieder in den groBen Stadten. In Rom 30
sind die f, fast auaschliettlich Freigelaasene. Sta-
tistische Untersuchangen , die vomehmlich auf
Grand der Inschriften zu machen waren, iiber
den Anteil der einzelnen Bevolkerungsschichten
an den verschiedenen Berufen fehlen fur das Alter-
tum leider fast noch ganz,

IV. Die collegia fabrorum (fabrum)
und die Organisation des munizipalen
leuerldschwesens im Westen des ROmer-
l'eiehes. ^q

Wie oben (Abschn. Ill 1. a) schon angedeufcet
ist, besitzen wir ein groBes Material an Inschriften
von collegia fabrum. oder fabrorum ohne jeg-
lichen Zusatz. Dieselben sind private Vereine,
haben aber zugleich eine offentliche Funktion

!

sie stehen (wie im Mittelalter und stellenweise
noch in der Neuzeit) im Dienste des stadtischen
Feuerloschwesens, wie in der grundlegenden Arbeit
von 0. Hirschfeld S.-Bcr. Akad. Wien CVII
1384, 239ff. (die iibrige Literatur bei Waltzing 50
II 195, 1) nachgewiesen ist, s. auch Art Col-
legium Bd. IV S. 394ff. 442f. Es ist dort fahn-
lich auch von Jullian Diet, des Ant. II 951)
die Verrnutung geauBert, daB diese Verwendung
der f die wir nur noch iu den Mmuzipalstadten
der Kaiserzeit verfolgen koimen, eliedem in der
republikanischen Zeit auch in Eom selbst statt-
gefunden hat, bis Augustus hier die vigiles,
eine militarisch organisierte Mannschaft nur zu—j-,.*.^..,.^^,, iU.ailllBH.lJU.IL liUJ ill
dern angegebenen Zweck, schuf. Ist diese An- 60
sicht nchtig, so ist die Munizipalverwaltung, wie
in anderer Bezielmng, so auch hier ein Abbild
des republikanischen Rom. Uber das Verhaltnis
der Vereine der f. zu denen der f tignarii ist
oben auch schon gehandelt. Bei beiden handelt
es sich im wesentlichen urn Vereine von Bauhand-
werkera, nur ist vielleicht der Kreis der /. (ohne
Zusatz) etwas grOBer (s. CIL XI 5439, Asisinm,

den faber leetfarms ?] unter den f.) als der der

f. tignarii, aber auch bei den letzteren lernten
wir Beispiele von Aufhahmen . Nichtberufsange-
horiger, sogar aus dem Kreise der Nicht-/"., kennen
(s. 0. S. 1896). Weshalb nun in den einen Stadten
von f, in don anderen von f tignarii, ausnahms-
weise auch in derselben Stadt bald von f,
bald von f. tignarii (iiber diesen Fall s. o. a. 0.)
die Rede ist, vermogen wir nicht zu entscheiden
(ein Erklarnngsversuch bei Waltzing II 193f.).

Man kOnnte vermuten, daB nur die collegia fa-
brum als Feuerwehrcn verwendet wurden, da in
Rom,' wo diese Verwendung durch die Existenz
der vigiles in der Kaiserzeit ausgeschaltet war,
die Bezeichnung

f. tignarii die Regel bildet.
daruber Waltzing Rev. de l'instr. publ en Beig.
1888. Aber es geht wohl nicht an, die Bezie-
hungen auch der f. tignarii zum FeuerlOschwesen
ganz zuleugnen, wie Liebenam (Vereinsw. 104)
tut. Wir finden wenigstens dieselbe halbmilitari-
sche Organisation, wie bei den f.-Feuerwehren,
auch bei einzelnen collegia

f. tignariorum , so
den praefectus collegii f bezw.' praef fabrum,
auch bei den f. tignarii von Dyrrachium, CIL
III 611, in Ameria, CIL XI 4404, in Ostia, CIL
XIV 298, vgl. das gesamte epigraphische Ma-
terial fiir praefectus- in Collegien bei Waltzing
IV 416ff., in Ostia auBerdem die Ausdrucke Hu-
merus caligatorum oder numerus ntilitum cali-

gatorum zur Bezeichnung der plebs collegii (s.

0.), die Hirschfeld a. a. 0. 251 zum Beleg der
militarischen Gliederung der Feuerwehren zitiert.

Gegen den Einwand von Liebenam (Vereinsw.
a. 0.), daB wir in Ostia, wo, wenigstens seit

Claudius, vigiles fiir das Feuerloschwesen sta-

tioniert. waren (Suet. Claud. 25), keine Hand-
werkerfeuerwehr erwarten durfen, vgl. die Be-
merkung von Dessau CIL XIV p. 7, daB die
betreffende Cohorte der Vigiles wohl in der
Nahe des Hafens und nur fiir die Zwecke des
Hafens nach Ostia verlegt war (ahnlich auch
Hirschfeld a. 0. 240 und Waltzing II 355).
Und selbst wenn diese Ansicht nicht die richtige

ware, so bliebe immer noch der Ausweg, daB die

f tignarii in Ostia im Feuerwehrdienst wenig-
stens subsidiar in Betracht kamen, wie Liebe-
nam dasselbe in Rom bezuglich der centonarii
annimmt (Vereinsw. 104L). So viel steht fest,

daB nur collegia fabrum mit den beiden anderen
Collegien, die beim stadtischen Feuerloschwesen
Verwendung gefunden haben. den collegia- cen-
tona.riorum (Art. Centonarius 0. Bd. HIS. 1933.
urspriinglich Verfertiger von eentones, Kleidern
und Decken aus alten Fiicken : Ansicht voo Maue
[Vereine 16ff.] und ihm folgend Waltzing II

205, 4. anders Hirschfeld a. 0. 245f. und Liebe-
nam Vereinsw. 102ff., uber die Kontroverse vgl.

Art. Collegium Bd. IV S. 395) und den col-

legia dendrophororum (das sind Handwerker aus
der Holzbranche, Holzhauer, Holzhandler oder
Holzfuhrleute [so Maue], die ihren urspriinglichen
Xamen, wohl lignarii. in der Kaiserzeit seit der
offentlichen Anerkennung des Attisfestes durch
Kaiser Claudius vertauscht hatten mit der Be-
nennung dendrophori , weil sie das Tragen der
heiligen Pinie in der Prozession des Attisfestes
ubernommen hatten, vgl. Cumont Art. Den-
drophori o. Bd. V S. 216ff. Art. Collegium
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o. Bd. IV S. 395—397 ; die dort von mir ge-

auBerte Ansicht beztiglich der im Anschlufi an

die dendrophori besprochenen hastiferi ist falsch

;

die neueste Forschung hat die Auffassung Mau e" s,

dafl ein sakrales Collegium vorliegt, griechisch

etwa = alxfiotpoQoi, erwiesen, vgl. Hep ding Attis,

seine Mythen u. sein Kult, Giefien 1903, 169ff.

Art. Dendrophori) zusammengenannt werden:

collegia fabr. cent, dendroph., abgekttrzt = col-

legia triai CIL V 7881. 7905 (Cemenelum). XI 10

5416 (Asisium), tria collegia principalia, CIL

XI 5749 (Sentinum, aus dem J. 261), vielleicht

auch collegia omnia m diesem Simie: CIL V 4449.

4484 (Brixia). V 7375 (Dertona), dazu Moram-
sen ebd. p. 1198, endlich collegia schlechthin,

CIL IX 5653 (Trea). 5439 (Falerio). XI 6378

(Pisaurum, fur die f, centonarii, dendrophori fit

nmicularii) oder sogar, mit den centonarii wenig-

stens, in ein em Collegium vereinigt erscheinen,

d, h. als collegium fabrum et ccntonariorum, so CIL 20

XI 970 (Regium Lepidum, aus dem J. 190). 5653

(Trea). V 5738. 5761 (Mailand; dagegen mit Be-

zug auf denselben Verein CIL XI 1230 collegia).

Es kommen ja in derselben Stadt ab mid zu auch

neben Collegien von f. tignarii solche von cen-

tonarii und dendrophori vor (s. die folgende Zu-

sammenstellung), aber in diesen Fallenhaben wir

keine Anzeichen von einer naheren Verbindung

der betreffenden Vereine untereinander (abge-

sehen vielleicht von den f. tig. und den cento- 30

narii von Ameria, die eimnal denselben praefectus

haben, CIL XI 4404 [zugleich aber auch praef.

coll. scabillariorum] und den beiden Namenlisten

von Luna, CIL XI 1355 A und 13, dariiber o.

S.1894), Die Provhizen und Stadte, in denen collegia

fabrum (= f) bezw. collegia fabrum, centonario-

rum, dendrophororum (= fed), bezw. cento-

narii (c) oder dendrophori (d) allein bezw. zu-

sammen auf Grund von Inschriften vorkommen,

sind folgende (hierbei werde ich durch t. = f. tig- 40

narii, wic Waltzing IV 76ff.
t

die Falle an-

deuten, in denen neben den eben genannten Col-

legien solche von tignarii vorkommen ; erganzend

tritt im iibrigen das o. S. 1893ft'. gegebene Ver-

zeichnis der collegia fabrum tignariorum hinzu).

Waltzing IV 50ff.

Italien:

Rom: cd dazu t (s. o.); c, CIL VI 9254. 7861.

7863. 7864. 33837 =Waltzing III nr. 1356b; 50

d, CIL VI 042. Orelli 4412 = Waltzing
III nr. 1377. CIL VI 641. 1925. 1040. 29691.

29725.

Regio I (Latium et Campania).

Antium: f, CIL X 6675. 6678 (?).

Cales: c, CIL X 3910 (2. Jhdt.).

Casinum: f, CIL X 5198.

Ciimae: d. CIL X 3699 (a. 251).

Forum Popili: c. CIL X 4724 (a. 367 \.

Gabii: d, CIL XIV 2809 (a. 220). 60

Nola: c, CIL X 1282.

Ostia: ftd, iiber /"und t s. o. S. 1894; d, CIL

XIV 97 (a. 139). 67 (a. 142). 33 (a. 143).

280 la. 147). 107 (unter L. Verus). 71 (a. 196).

324 (a. 203). 309. 45. 53. 282. 364. 69. 409

Z. 11.

Praeneste: ft, s. o. S. 1894f.

Puteoli: d, CIL X 1786 (a. 196). 1790.

Signia: d, CIL X 5968.

Suessula: d, CIL X 3764.

Tibur: f, CIL XIV 3643 (a. 172).

Tuseulum: fit, vielleicht Vereine von Ostia r

s. o. S. 1895; d, CIL XIV 2634.

Venafrum : f, CIL X 4855 cultores fabrorum.

Verulae: d, CIL X 5796 (a. 197).

Regio II (Hirpini, Apulia, Calabria).

Ligures Baebiani: fd, CIL IX 1459 coll den-

droforum itemque fabrum (unter Marcus und

Verus). 1463 coll. dendrophorum.

Volturara in Apulien: d, CIL IX 939.

Regio III (Bruttii et Lucania).

Atina: d. CIL X 8100.

Eburum: fd, CIL X 451 coll. dend[r]ophor t

et fab.

Regium Iulium : d , CIL X 7 (9. April 79).

Volceii: d, CIL X 8107. 8108.

Unbek. Ort von Lucania: d, CIL X 445.

Regio IV (Samnium).

Aesernia: fc . CIL IX 2683 (f), 2686. 2687 (c).

Alba Fucens: td; iiber t s. o. S. 1894; d, CIL

IX 39B8.

Antinum: cd, CIL IX 3837 cidtofrejs een-

tonari [et dendro'ff(ori) . 3836. 3842 colL

dendrophorum.
Carsioli: td- iiber / s. o. S. 1894; d, CIL IX

4067. 4068.

Corfiniom: f, CIL IX 3148.

Regio V (Picenuni).

Auximum: fc, CIL IX 5835. 5847. 5836 5839.

(a. 137). 5843 (unter Marcus und Verus).

Falerio: fed, CIL IX 5439 (collegia fed

3. Jhdt.). 5450 (/").

Firmwn : fc , CIL IX 5368 col fabr. et cent.

Interamna Praet. : e , CIL IX 5084, 5070.

Ricina: f. CIL IX 5754.

Trea: fc, CIL IX 5653 collegium fabrum et

centonarior.

Regio VI (Umbria).

Ameria: tc; iiber i s. o. S. 1891; e, CIL XI

4391 (derselbe Mann praef. der eentonam,

scabiltarii und fabri tignarii). 4404.

Asisium: fed = collegia III CIL XI 5416.

5439 (f) ; vgl. 3438.

Carsulae: f, CIL XI 4580.

Fanum Fortunae: fed, CIL XI 6231 collegia-

tus) ffabmm) Ffanestrium) t
idem centfo-

narius) colleg(iatus), dendrofphorusj. 6235

fabri. centonarii, dendrofori collegiah.

Iguvium: fc, CIL XI 5816 (f). 5818 (c).

Mevania: fc, CIL XI 5023 {fl 5047 [ci.

Mevaniola: e, CIL XI 6605.

Ocriculnm: ed , Not. d. scav. 1898, 406 (c).

CIL XI 4086 (d\ a. 202.

Ostra: fc. CIL XI 6191 (/). 5750 (c) a. 260.

Pisaurum: fed, CIL XI 6378. 6362. 6369

(collegia fed navic); 6335 (a, 256}. 6358

6370. 6371 (fr, 6379 (c).
_ >Jf r

. ^
Sassina : fed, CIL XI 6520 (collegia dfe [sie]J.

6512 (/•); 6515. 6520. 6523. 6525-6527.

6529. 6533-6536. 6538; vgL 6542 (c).

Sentinum : fc d = tria collegia principalia CIL

XI 5749 (a. 261); 5748(f) a. 260; 5749(c).

Sestirmm: fe, CLL XI 6018 (f>)', «0H (c).

Suasa: fc, C3L XI 6164 {coll. fabr. coll. een-

ton.); 6162 (c) unter Antoninus Pius.

Tuficnm: f, CIL XI 5716.
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Urvinum Mataurense: tc, iiber t s. o. S. 1895;

6 , CIL XI 6070 j vgl. 6053 collegia omnia.
Regio VII (Etruria et Histria)

Clusium: c, CIL XI 2114 (?).

Faesulae: fd, CIL XI 1549 (/); 1552. 1551 (d).

Luna: ted; iiber t s. o. S. 1894; c, CIL XI
1354 a. 255; 1355 B (d%

Perusia: e, CIL XI 1926 (a. 205).

Volsinii: /, CIL XI 2702 (a. 224). 2710a. 2724.

Gebiet von Viterbo: fc, CIL XI 3009 (coll. 10

fabr. et cent.).

Regio VIII (Aemilia)

Ariminum: fed, CIL XI 377. 6378 (fed); 379.

406. 418 (fc) F,nde 2. Jhdts. ; 405 (a. 169).

386(/-); 378 (Ende 2. Jhdts.), 385(c); vgl. 381.

Brixellum : c . CIL XI 1027.

Faventia: f, CIL XI 629.

Forum Corneli: c, CIL XI 668.

Parma: fed, CIL XI 1059 coll. cent. Par-
mens(ium) fur einen patronus collegior. fabr. 20

et cent, et dendrophor. Parmens.
Placentia: c, CIL V 7357 colleg. centonar.

Placentfinorum) consist. Claslidi (dariiber

u. S. 1918).

Ravenna: fc, CIL XI 124 (fc); 126. 132 (f) ;

125. 133 (el

Regium Lepidum: fc, CIL XI 970 (a. 190) col-

legium fabrum et centonariorum Regu'nsium.
Regio IX (Liguria)

Alba Pompeia: c, CIL V 7595. 30

Dertona: fcd= collegia- omnia CIL V 7375
vom coll, fabr. Dert, einem patronus (sc.

coll. fabr.), zugleich dem patronus eollegio-

rum omnium gesetzt ; vgl. Mommsen ebd.

p. 1198.

Hasta: f, CIL V 7555.

Industria: fc, CIL V 7469 (f); 7487 (fabri

fratres); 7470. 7485 (c).

Pollentia: fd, CIL V 7618 (f); 7617. 7618 (d).

Vada Sabatia: c, CIL V 7776. 40
Vardagate: c, CIL V 7452.

Regio X (Vcnctia)

Altinum: fe, CIL V 2071 (f); 2176 (c).

Aquileia: fed, CIL V 749. 1020 (fc); 1012

ied)i 731. 865 (V) 866. 908 (dolabrarius coll.

fabr.). 1012. Pais Suppl. It. 181 (dazu

Cuntz Osterr. Jahresh. IX 1906. 23ff.). 194

if); 1012. 1019 (c).

Bellunum: fd, Not. d. scavl 1888, 408 =
Waltzing III nr. 452 (df, sic!}; CIL V 50

2046 (/).

Berua: fed, CIL V 2071 patrono collegio-

rum fab. cent, dendr. Feltriae itemque
Beruima.

Brixia : fed — collegia omnia CIL V 4449.

4484. 4477 (fed), '4391. 4333. 4368. 4386.

4396. 4397. 4406. 4408. 4416. 4454. 4459.

4477. 4483 (fc); 4048 (viell. nach Verona
oder Mantua geh.). 4122. 1391. 4433. 4488.

4489 if) ; vgl. 4422 Fabricius Contonius col- GO
legiorum lib. ; dazu 4216 ein einzelner faber

tignarfiusj.

Concordia: fc, CIL V 8667 (vom coll. fabr.

fur einen praef. sc. coll. fabr., anfierdem

patfronus) coll. fab. et cent.).

Feltria: fed, CIL V 2071, s. o. unter Berua.

Mantua (?): f, CIL V 404S (viell. nach Brixia

oder Verona gehorig).

Pareutium: f, CIL V 335. 337.

Patavium: fed, CIL V 2825 (f); 2864 (o);

2794 (dl).

Pola: fd, CIL V 60. 8143 (f); V 56 (a. 227).

81. 82 (d); in 82 ein fulfloty als Mitglied.

Tergeste : f, CIL V 545. 546 (praefectus fa-
brum Romae et Tergeste).

Verona: fed, CIL V 3387 (euratores instru-

menti Veronaesium ex numero colleg(ii)

fabr.). 4048 (s. o. unter Brixia und Mantua) -.

3411. 3439 (c), dazu Kub its chek Arch.-

ep. Mitt. XVII 1894, 104 [arcendis subitis

ignijum casibus excubafnt ?/ . . . [colleg]Hum
centonario[rum] ; CIL V 3312 id).

Vicetia: c, CIL V 3111 (Mitte 2. Jhdts.). 3137.

Regio XI (Trauspadana)

Augusta Taurinorum : c, CIL V 7171.

Bergomum : fed. CIL V 5128 (fed); 5135 (d).

Comum : fed, CIL V 5272. 5287. 5304. 5310 (f)

;

5283. 5447. 5658 (?). 59 14 (?) = c; vgl. 5446
centurta centonar. d>olabr(ariorwm) soala-

r[i]or(umJ; 5275. 5296 (d).

Laus Pompeia: f, CIL V 6363.

Mediolanium: fed, CIL V 5612. 5701. 5738.

5761. 5854. 5869. 5888. XI 1230 (fc); da-

von 5738. 5761 collegium f. et c. ; dazu 5847.

5892 collegium aerarfii) coloniae, Momm-
sen CIL V p. 635. 1191. Waltzing IV
56, vgl. u. S. 1917; V 5465. 5840. 5902 (d).

Novaria: f, Cagnat Ann. ep. 1903 nr. 350;

c, CIL V 6515.

Ticinum: fc(% Pais Suppl. It. 870.

Alpes Maritimae et Cottiae:
Cemenelum: fed = collegia tria CIL V 7881.

7905. 7920. 7906 (e) ; 7904 (d).

Segusio: c, CIL V 7263.

Gallia Narbonensis:
Apta Iulia: f, CIL XII 1189.

Aquae Sextiae: c, CIL XII 523. 526.

Arelate: to; ttberfvgl. o. S. 1895. CIL XII 700

patronus fabr. naval, utriclar. et centonar.

Massilia: cd, CIL XII 410 (c); 411 (d).

Narbo: f, CIL XII 4393 fabri subaediani

Xarbonefnjsea — collegium fabrum Narbo-
nefnjsium.

Nemausus: ted, tiber t s. o. S. 1895. dazu CIL
XII 3187 fabrum^; XII 2754. 3232.

3953 (?1. Vgl. 3335 (e); 5953 Add. (d).

Valcntiat'd, CIL XII 1744.

Vasio: fe, CIL XII 1386 if); 1282 (c\ aus

dem 1. Jhdt.; vgl. 1385.

Ugernum: c, CIL XII 2824.

Vienna: ftd, iiber t s. o. S. 1<895; CIL XII

1911 ifr, 1878. 1917 (d
}

.

Tres Galliae und German iae:

Aedui(Haedui): f, CIL XIII 2678^ [coll. fabj-

r[u]m ? Au[gus]todu[ni cjonsis[tentjium

.

Helvetii: Id, uber t s. o. S. 1895; CIL XIII

5153 (d).

Luguduimm: ftcd, iiber t s. o. S. 1895; CIL
XIII 1954 fabri LugudfumJ consistentes

(2. Jhdt.). 1978 collegium fabrorfum); 1961.

1805. 1972. 1898 (c); 1752 (a. 190). 1751.

1723. 1961. 2026 (d).

Mogontiacuro : f, CIL XLH 7065.

Vgl. einzelne fabri in Burdigala (CIL XIII

623) und Aug. Treverorum (3701); daruber oben

S. 1892.
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Britannia:
Regni: /, CIL VII 11 collegium fabrorum et

qui in eo [sunt
1
?].

Hispania:
Barcino: /, CIL II 4498.
Hispalis : e, CIL II 11 67 (unter Antoninus Pius).

Tarraco: fc, CIL II 4316 (f); 4318 {c).

Africa:
Caesarea (Maur.V. d, CIL VIII 9401.

Carthago (Proc.j: d, CIL Vin 12 570.

Cirta (Num.): d, CIL VIII 6940.

Lambaesis (Num.): f, CIL VIII 2690; vgl
3545 [Coljlegius Fabricitts.

'

Mactaxis (Proc): d, Ann^e e"pigr. 1892 nr. 18.

1898 nr. 46.

Rusicade (Num.): d, CIL VIII 7956.
Sitifis (Num.): d, CIL VIII 8457.

Thamugadi (Num.): d, VIII 17 907.

Thugga (Proc): d, CIL VIII 15 527.

Villa Magna (Zaghouan): c, CIL VIII 10 523.

Illyricum: D a 1 m a t i a

:

Asseria: fc, CIL III 9942.

Doclea: f, Cagnat Arm. e"pigr. 1905 nr. 47.

Epetium: /, CIL in 14 231.

Narona: f, CIL III 1829.

Saloiiae: fted, tiber t s. o. S. 1895; CIL III

2107 {fe)', 1981 (zw. 333 u. 337) collegium

fabrum Veneris; 2106. 2108 collegium Ve-

neris; 2026. 2027. 8819. 8824. 8837. 14 231
coll. fabrum; 8842. 8843 (c); 882B (d).

Noricum:
Cetium: f, CIL III 5659 (unter Marcus).

Paiinonia:
Aquincum : fe , CIL III 3554. 3569 (fc) ; 3438.

3580 (a. 201). 10 475 (f); 3583. 10 335 (c)

a. 210.

Oarnuntum: fc, CIL III 11255 (/); CIL III

4496 a = 11097 eol(l). veteranorufm) cen-

tonariomfm) ; vgl. Ill 11189 coll. convete-

rfanorum); dazu Hirschfeld a. O. 247.

Maud Die Vereine 42. Waltzin g II 205,

4 und u. S. 1914.

Cibulis: fe, CIL III 10 253.

Emona: f, CIL III 3893.

Stelle von Igg (Eraona ?) : ad, CIL III 10738
ein pair, coll. dendrofofrorum)

, praefectus
et patronus coll. centonariorum.

Siscia: cd, CIL III 10836 (c). 10858 (d).

Vindobona: f. CIL III 4557; vgl. 4565.
Dacia:
Ajmlum: fed, CIL III 1207 (fc) zw. 198 u.

211; 1209 (fe nmttas); 1217 (fd); 1051
(a. 205 patronus primus). 1083. 975. 984.

1212. 1217. 1016. 1043. 1209. 1210. 7767.

1215. 1082 (/); 1174. 1208 (c).

Deva: f, Cagnat Ann. £pigr. 1903 nr. 64.

Drobeta: f, CIL III 8018 scola fabrum,
Sarmizegetusa : f, CIL III 1398. 1424. 1431.

1493. 1195. 1497 (unter Antoninus Pius).

1501. 1504. 1505. 7900. 7905. 7910. 7960.
12 584. 12 589. 12 593. 13 787. 13 779 =
Waltzing III nr. 273.

Tibiscum: f, CIL III 1553.
Moesia:

Gergina: d, CIL III 7516.

Ocacus: A CIL III 142112. 14416.
Ratiaria: /", CIL HI 6086 (zw. 198 «. 211).

12650.

Surodol: f, CIL III 14543.
Torai: d, CIL HI 763 archidendrophorus.
Troesmis: d, CIL III 7505 (nach 170),

Bithynia;
Nicomedia: f, Plin. ep. X 33, Antrag des Pli-

nius auf Schfipfung eines coll. f, aber Ab-
lehnung durch Traian, ebd. 34.

Die zitierten Briefe des Plinius bilden die
Grundlage fur unsere Kenntnis dieser Verwendung

lOder f. ira Feuerloschwesen. Der Statthalter von
Bithynien bittet nach dem Bericht fiber einen
verheerenden Brand in Nicomedien den Kaiser
um die Erlaubnis, dortselbst ein collegium f. zu
scbaffen. 33: tu domine, dispice, an instituen-
dum pules collegium fabrorum dumtaocat komi-
num CL. Ego attendam ne quis nisi faber reci-

piatur neve iure coneesso in aliud utantur; nee
erit difficile custodire tarn, paucos. Die Ant-
wort Traians (34) nimmt Bezug auf diesen Vor-

20 schlag : tibi quidem secundum exempla complu-
rium in mentem venit posse collegium fabrorum
apud Nicomedenses constitui, lebnt denselben
aber ab mit Riicksicht auf die unruhige, zur Ge-
heimbiindelei neigende Bevolkerung der Stadt
(wie uberhaupt des griechischen Ostens). Der
Kaiser bestimmt, dafi nur fur das notige LOsch-
material gesorgt und im iibrigen der Privat-

fursorge das Eingreifen iiberlassen werden soil.

Das Gesuch des Plinius war offenbar ein Novum,
30insofern damals eine Einrichtung, die in zahl-

reichen Stadten des Westens (vgl. secundum
exempla eompluHum) vorhanden war, zum ersten-

mal nach dem Osten ubertragen werden sollte.

Bei der Entscheidung Traians scheint die Sache
ihr Bewenden gehabt zu haben. Das oben zu-

sainmengest elite epigraphische Material bezieht

sich ausschlieBlich auf Europa und Afrika; von
asiatischem Boden fehlt bis heute jegliche Spur
der Institution. Es hat das vielleicht mit darin

40 seinen Grand, dafi das Polizeiwesen im griechi-

schen Osten ,weit entwickelter war als im Westen*
(Hirschfeld a. O. 240: vgl. Hirschfeld Die
Sicherheitspolizei im rom. Kaiserreich, S.-Ber.

Akad. Berlin 1891, 867ff. ; iiber die Polizei im
kais. Agypt. ebd. 1892, 815ff.), und somit bei

der strafferen Polizeiorganisation in den Kom-
munen des Orients die fehlende Feuerwehr durch
Heranziehung der Burger uberhaupt (vgl. im Brief

Traians die Worte: satius Hague est, . . . si res

50 poposcerit , accursu po-puli ad hoc uti) ersetzt

werden konnte Hat somit diese Institution des

romischen Westens den griechischen Osten nicht

zu erobern vermocht, so hat umgekehrt der Osten
mit seinen aus den alteren Kulturstaaten stam-

menden polizeilichen Einrichtungen zur weiteren

Ausgestaltung der Institution und zur Erhebung
derselben zu einer staatlichen oder besser kom-
munalen Einrichtung beigetragen. Wie in Rom
selbst (wo das seit der Einrichtung der vigiles

60 durch Augustus nicht auffallig ist) begegnen uns
in einigen Stadten des Occidents auch praefecti

vigilum, und zwar in Ttalien in Paventia (CIL
XI 629) und Tuder (ebd. 4655), in Gallien in Lug-
dunum (CIL XIII 1745) und in Nemausus (CIL
XII 3166), an letzterem Ort sogar unter dem
Titel praefectus vigilum et armorum (CIL XII
3002. 3210. 3223. 3232.3259. 3274. 3296. 3303),
offenbar stadtieche Beamte, die man als ,Polizei-
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meistei*' (besser ware no'ch Polizeiwachtmeister)

bezeichnet hat (Hirschfeld 241), aber obne dafi

in irgend einer dieser Stadte eine Spur von vigiles

zu Tage gekommen ware. Man hat daher (zu-

erst E. Her zog Gall. Narb. 224, darnach Hirsch-
feld a. O.) diese Beamten mit grotier Wahrscbein-

lichkeit mit den collegia fabrorum usw. in Be-

ziehung gebracht : abgesehen von Tuder sind auch

in den betreffenden Stadten die f. nachgewiesen,

in Faventia wird ein praefectus mgilum gerade 10

durch das collegium fabrum geehrt, CIL XI 629.

Hirschfeld hat aber gleichzeitig darauf hinge-

wiesen, dafi dieselben ihr Vorbild im Osten haben,

in dem vvxTooTQajrjYoe von Alexandreia. eventuell

auch in den vvxroor^airjyoi
7

oxQaxrjyol £:il rwv
imXcov oder em za ozila, auch em iovg ojcXehag in

den Stadten Kleinasiens (a. O. und S.-Ber. Akad.
Berlin 1891, 868, 117 ; Die kaiserl. Verwaltungsb.2

255. 1). Unentschieden mufi die Frage bleiben,

ob der praefectus mgilum bei alien Feuerwebren 20
des Westens anzunehmen ist; nach dem vor-

liegenden Material moehtc man zu der Ansicht

neigen, dafi das nicht der Fall war, dafi vielmehr
bei manchen (vielleicht bei der Mehrzahl?) der

praefectus collegii fabrum dieselbe Stelle einge-

nommen hat (iiber diesen s. u.). Das Argumen-
tum e silentio, dafi da, wo praefecti vigilwm sich

finden, bis heute keine praefecti coll. fabrum
zu Tage getreten sind, ist gegeniiber epigraphi-

schem Material noch wertloser als sonst. 30
Interessant ist die Vcrteilung der drei Vereine

der f, centonarii, dendrophori m den Gebieten
des Westens. Besonders zahlreich treten sie auf
in Norditalien , Sudgallien und in den Donau-
provinzen, wahrend die iibrigen Provinzen des

Occidents zum Teil nur einzelne Beispiele auf-

weisen. Vergleiclit man die drei Vereine nach
der Hauflgkeit des Auftretens unter sich mitcin-

iinder, so halten sich die f. und centonarii etwa
die Wage, wahrend die dendrophori, namentlich 40
wenn man ihre mit den beiden andern verbun-
denen oder wenigstens in derselben Stadt auf-

tretenden Vereine vorziiglich ins Auge fafit, an
Zahl zuriicktreten. Auch koinmen viel haufiger

f. und centonarii vereinigt oder nebeneinander
vor, als f. und dendrophori oder gar centonarii
und dendrophori. Entllich ist noch die Beobach-
tung zu machen , dafi nach dem zur Zeit vor-

liegenden Material eine Zunahme der dendrophori
von

^

Norden nach Suden (sowie Osten) zu kon- 50
statieren ist, insofern diese Giide relativ am
starksten in Siiditalien und in dem vereinsarmen
Afrika, daza noch in Moesia inferior (Nahe der
griechisch-asiatisohen Gebiete?) vertreten ist, und
zwar in der Kegel isolicrt, d. h. obne dafi wir
gleichzeitig in den betreffenden Stadten f. oder
centonarii nachweisen konnen. Das kann Zu-
fall sein, vielleicht aber auch anders erklart
werden. Es scheint namlich, dafi die dendro-
phori erst spater als die centonarii, bezw. nicht60
so allgemein wie diese, gleieh den f. im Feuer-
lOschwesen verwendet worden sind. Erst ein Ge-
setz Constantins vom J. 315 (Cod. Theod. XIV
8, 1) verordnet: ut in quibuscumque oppidis
dendrofori fuerini, centonariorum atque fabro-
rum collegiis adneetantur, quoniam haee corpora
freqttentia hominum multiplieari expediet. DaB
hiennit eine tatsachlich bereits lange bestehende

Norm zum Gesetz erhoben worden ist, beweisen
die Inschriften (Hirschfeld a. O. 257; vgl.

Waltzing II 200 mit Anm. 2 gegen Jullian
Diet. d. Ant. II 956). Aber andrerseits scheint

die enge Verkniipfung der beiden andern Colle-

gien auf einen langeren Usus oder ein alteres

Gesetz hinzudeuten, und dazu stimmt wiederum
der Inschriftenbefund.

Dagegen ist in dem Gesetz auffallig die Voran-
stellung der centonarii vor den f. , wahrend in

den Inschriften der umgekehrte Brauch fast kon-

stant ist (Hirschfeld a. O. 257, 1). Moglicher-

weise hangt das mit der schliefilich hoheren Be-

deutung der centonarii gegeniiber den f. zusam-
men, und die Ansicht Hirschfelds, dafi die

centonarii keine Handwerkergilde , sondern eine

direkt als Feuerwehr begriindete Vereinigung seien

(ygl. das coll. veteranorum centonaHoruni von
Carnuntum 0. S. 1911), gewinnt dadurch fiir die

spatere Zeit wenigstens an Wahrscheinlichkeit. Ur-

spriinglich liegt die Sache fiir die f. und centonarii

sicher gleieh , dafi namlich ihre collegia Hand-
werkergilden darstellen, die sekundar zum Feuer-

wehrdienst herangezogen wurden. Fiir die cen-

tmiarii ist die neue oben zitierte Inschrift von
Verona von Bedeutung, falls die Erganzungen
Kubitscheks richtig sind, Damit ist zu ver-

binden eine altere, in der Nahe von Comum ge-

fundene Inschrift, CIL V 5446, die eine centuria

centona.r(iorum) dolabrarfiorum) scalar[i]or(um)
nennt, also eine Abteilung, die nur nacb wich-

tigen Eequisiten der Feuerwehr (Beit und Leiter)

benannt sein kann, modern ausgedriickt, etwa die

Vorbrecher- und Steigermannschaft. Entsprechend
tritt im collegium fabrum von Aquileia ein dola-

brarius (CIL V 908) auf, und das auf dem Stein

befindliche Relief stellt ,einen Jungling mit einer

Hackc in der Linken und anscheinend einem cento

in der Rechten' dar (Hirschfeld a. O. 247).

Wie nun aber Comum neben den centonarii auch

f. , so beherbergte Aquileia neben den /. auch
centonarii, s. die obige Materialsammlung. Daraus
folgt, dafi trotzdem in den beiden Stadten , und
ahnlich wohl auch anderswo, die f. im Gebrauch
der centones als Loschmaterial und die centonarii

im Gebrauch von Beil und Leiter bewamlert,

beide also im gesamten Feuerloschdienst ausge-

bildet waren. Wie es scheint, nimmt demnach
diese Verwendung von Handwerkervereinen zu

Feuerwehrzwecken bei den f. ihren Anfang und
greift dann auf die centonarii hinuber, weil die

centones ein sehr wichtiges Loschmaterial im
Altertum waren. Eine Zeitlang haben dann f.

und centonarii diesen Dienst getan, bis schliefi-

lich auch die dendrophori, und zwar zunachst in

den grefieren Stadten, in denen man mit einer

grofieren Kopfzahl von Feuerwehrleuten rcchnen

mufite , dazugekommen sind , sicher schon im
2. Jhdt. Durch das Gesetz Constantins ist, wie

gesagt, der seitherige Usus dann zum allgemeinen

Gesetz erhohen worden. Sogar in den beiden

Reichshauptstadten hat am Ende der Antike seit

dem Untergang der vigiles im 4. Jhdt. wieder

eine Anpassung an diese munizipalen FeuerlOsch-

einrichtungen stattgefunden. Auch bier sind

es allgemein collegiati genannte Leute, welche

unter dem Kommando des praefectus vigilum bei

Feuersbrunsten in Aktion treten, vgl. darttber
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abgekiirzt = praefeetus fabrum (s. dazu Ab-

schn. V):
CIL V 545. 546 in Tergeste;

praefeetus coll. fabr. et cent. :

CIL V 749 in Aquileia

;

praefeetus coll. centonariorum

:

CIL XI 4404 in Ameria,

CIL III 10836 in Siscia und 10 738 (an der

Stelle von Igg: Emona?)j

1917 Fabn -tfaon iyie

Waltzing II 128f. und Art. Collegium o.

Bd. IV S. 459.

Die innere Organisation und die Stellung der

drei Kollegien im Rahmen des stadtischen Orga-

nismus ist ira allgemeinen kerne andere als die

der iibrigen Vereine, iiber die im Art. Collegium
(s. bes. Bd. IV S. 393ff. und 415ff.) eingehend

gehandelt worden ist. Hervorhebcnswert in diesem

Zusammenhang ist nur die schon angcdeutcte

Stellung der fed- Kollegien an der Spitze der 10 praefeetus coll. dendroforum:

stadtischen Gilden, was sich aus dem grofien CIL XIV 2634 in Tusculum;

Nutzen, den siederAllgemcinheitdurchdenFeuer- dann auch bei den f. tignarii:

wehrdienst boten, hinlanglich erklart. Anderer- praefeetus collegii ffabr]um tign.:

seits ist, wie audi schon im Ait. Collegium CIL XI 4404 in Ameria;

bemerkt ist, eine mehr militarische Organisation fabri tignuarii praefecto sua perpetuo:
gerade bei den f. und eentonarii gebrauchlich, CIL III 611 in Dyrrachium;

vgl. z. B. das Bestehen nicht nur von Decurien, praef. fabr. tign. Ostiensium: CIL XIV 298;

sondern auch von Centurien als Unterabteilungen, iiber praefecti in andern Collegien vgl. Waltzing

Bd. IV S. 418f.; Waltzing IV 290ff. gibt das IV 416ff.

ganze Material. Unsicher ist, wie weit die Nach- 20 Diese praefecti sind offenbar Lenta, die nicht

richt bei Aur. Vict epit. 14, 5 von Hadrian ad aus den Mitgliedern des Collegium erwahlt sind.

specimen legionum militarium fabr on, per- Die meisten sind gleichzeitig Patrone der betreffen-

pendieulatores , archiiectos genusque cunctum den Collegien \ praefectus et patronus CIL III 1495.
^

exstruendorum moenium seu decorandorum in 2026. 2087. 3438. V 60. 335. 88fi7 {pair. coll.

eohortes centuriaverat Glauben verdient. Vor fab. et cent., praef. eoll. fab.). V 545. 749. Ill

allem aber spricht sich der quasi - militarische 10 738 nnd befinden sich in hoherer sozialer

bezw. feuerpolizeiliche Charakter unserer collegia Stellung : fast alle sind Mitglieder des Stadtrats

in ihrem Beamtentum aus. ^'eben den auch in und stadtische Beamte, inehrere im Besitz der

anderen Kollegien vorkommenden Beamten, wie Ritterwiirde. Collegien, in denen uns praefecti

magistri, quinquennales , curatores
,
quaestores, 30 bezeugt sind, haben daneben noch magtstrz, also

scrihae sind bei den f. und eentonarii manche die eigentlichen Vereinsvorsteber ,
vgl. CIL III

singular* Erscheinungen in dieser Richtung, die 3438. 3580 (fur das collegium fabrum von Aqmn-

sich leicht aus ihrem Charakter als Feuerwehr cum). Ausschlaggebend ist die Inschrift 3438:

erklaren lassen, zu vcrzeichnen, so ein curator hier wird ein decurio der Kolome Aqmncura,

instrumenti Veronaesfium) ex numero colkgfiij aedilis Ilviralis, bezeichnet als praefeetus col-

fabrfbrum), CIL V 3387, d. i. wohl ein Ver- legii fabrum itemque -patronus und von ihm wird

waiter des Loscb apparatus, ein Geratewart, ein ausgesagt: duxit eoll(egium) s(upra) sferipiumj

officium tesserariorum (Paroletrager) und eine in ambulaiivis V Kal(endas) Augfustas). Nach

schola vexillariorum (Fahnentrager) im Collegium H i r s c h f c 1 d s Ansicht (a. O. 252) bezeugt diese

der f. von Comum, CIL V 5272; vgl. dazu den 40 Inschrift, dafi der praefeetus .in der Kegel wool

vexillarius collegi fabrum in Salonae , CIL III selbst die Evolutionen und Exerzitien des Korps

8837. den vexillarius und den imaginifer seolas geleitet haben wird'. L i e b e n a m ( Veremsw. 210,

fabrum in Drobeta, CIL III 8018,' den vexfilli- 1) verstebt unter ambulativum den Ort, wo die

fer) coll. fabror. in Sarmizegetusa (iiber die Fahncn Ubungen stattfanden (anders und falsch Mau6
der Collegien uberbaupt vgl. Waltzing I 425. Die Vereine 53, 21; Praef. fabr. 76. Jullian

II 187 mit Anm. 2). Wie bei der Einteilung in Diet. d. Ant. II 954). Ist die Ansicht Hirsch-

Decurien Decnrionen an der Spitze dieser Unter- felds richtig, so haben wir in diesem praefec-

abteilungen erscheinen. so begegnen da. wo Cen- tus collegii den Leiter des Feuerwebrdienstes zu

turien sich finden, auch Centurionen (bei den f.
erkennen, also einen Beamten, der fur den offent-

und eentonarii von Mailand, CIL V 5738) , und 50 lichen Dienst der betreft'enden Collegien bestimmt

als Untergebene derselben optiones febd. V 5701) ; war, den Feuerwehrhauptmann oder Branddirektor

:

bei den f. von Apulum auch principales (CIL III dann erfullt dieser Mann dieselben Funktionen,

1210). Dazu pafit dann die Bezeichnung der ge- die anderswo der praefeetus vigilum beiw.prae-

wohnlichen Mitglieder des collegium fabrorum fectus vigilum et armorum innehatte (vgl. o.

tignariorum von Ostia als numerus militum eali- Sf. 1913). Den praefeetus vigilum aber halt man

aatorum oder numerus caligatorum, s. o. S. 1894. fur einen stadtischen Beamten. Ist das gleiche

Das wichtigste Anit dieser Art ist wohl das- mit dem praefeetus collegii der Fall? Zwei In-

jenige des praefeetus collegii, das sowobl bei schriften sprechen dagegen
,
CIL XI\ 2634: ob

den /. wie den eentonarii und dendrophori sich honorem oblatum sibi praefeeturae a collegia

findet, : 60 dendroforum (Tusculum) und CIL III 611 (s. o„

aus Dyrrachium). Wenn der Zustand, den diese

Inschriften aadeuten, die Regel ist (anders Man 6

Praef. fabr. 81f. , Pbilol. 1889, 767f.), so haben

wir zwei Arten der Leitung des Feuerwehrdienstes

in den Kommunen : entweder durch einen stadti-

schen Beamten (praefeetus vigilum) oder durch

einen Vereinsbeamten {praefeetus collegii), der

aber ans den Wurdentragern der Stadt genommen

praefeetus coll. f:
CIL III 1495 in Sarmizegetusa,

CIL III 2026. 2087 in Salonae,

CIL III 3438- 10 475(?) in Aquincum.
CIL in 4557 in Viudobona,

CIL V 60 in Pola,

CIL V 335 in Parentium,

CIL V 8867 in Concordia;

wird und in der Regel auch den Patronat liber didfissimorum) collegiorum fabrum et cent, cfolo-

die dem LOschwesen dienenden Vereine ausubt

;

niaej Mfediol.) und CIL V 5847 : patronfusj et

vgl. Hirschfeld a. O. 251f. und Waltzing II repunctfor) collfegii) aerarfii) colfbniaej Mfedioh),

352 355, IV 416 418. Aus diesem groiien Administrationsapparat er-

Besonderheiten, die aber zum Teil auf anderem sieht man schon, dafi in den bedeutenderen Kom-

Gebiet liegen, zeigen noch die f. von Comum, munen es sich um sehr starke EOrperschaften

bei denen ein magister offieiorfum) collegfiii handelt, namentlich da, wo f. und eentonarii,

fabrfumj sich fmdet, CIL V 531, vgl. dazu das womoglich auch noch die dendrophori, fur den

V 5272 erwahnte officium tesserariorfumj, weiter Feuerwehrdienst in Bctracht kommen. Plinius

die /., eentonarii, dendrophori von Brixia, wol0(ep. 33) bezeichnet 150 Mitglieder fur ein^eoZ-

fundi sunt (CIL V 4449), genannt \
, „„,,,,

bar die faktischen Vorsteher der Collegien, wah- halten). In den groBen Stadten handelt es sich

rend Titel und Ehren der magistri an reiche, natiirlich um ganz andere Mitgliederbestande: die

quaglator, der zugleich patro,«^ .^., . ~v,— ,- — -- ---

Es ist ein holier Muni zipalbea rater, den man nicht 12 Centurien, dazu C untz Ost. Jahresh.IX 1906, 26.

mit Mommsen (za der Inschrift) in der Be- Die antiken Feuerwehren traten naturgemafi

deutung von coaetor (Einnehmer) auffassen, son- nicht nur fur die eigentliche Stadt, sondern fur

dern wohl eher mit Hirschfeld (a. O. 253, 4) das ganze Stadtterritorium in Aktion. Auf grOfieren

als Schiedsrichter oder Friedensrichter (so auch Territorien scheinen auch draufien in Dfirfern der

Waltzing 1 424) erklaren muO. Bei den f. Stadtgemarkung standig detachierte Abteilungen

tignarii von Ostia (CIL XIV 2630, in Tusculum stationiert gewesen zu scin, vgl. CIL V 7357:

gefunden , aber wohl nach Ostia gehOrig , s. o.) collegium.) eentonar (ioruni) Placentfinovum) con-

begegnet ein iudexs inter elect(os) XII ab ordine sistentfiumj Clastidi (Clastidium war ein vicus

(daruber Waltzing I 420. IV 652). Dieselbe 30 von Placentia, s. Art. Consistere o. Bd. IV

Inschrift bietet noch zwei singulare Amter des- S. 925), ahnlich war eine Centurie der Feuerwehr

selben Vereins: einen censor ad mag(istros) von Comum in einem im Nordwesten der Stadt

ereandfosj und einen nungentus ad subfragfia) gelegenen Ortchen, CHvium (heute Clivio), statio-

d. h. (nach Plin. n. h. XXXIII 31) das Amt niert und hatte hier ein Versammlungshaus,

dessen^ der die Abstimmung bei Wahlen beauf- curia, CIL V 5446. 5447. Waltzing (II 178

sichtigt. Etwas ganz Eigentumliches haben wir mit Anm. 4) nimmt in beiden Fallen an, dafi die

weiter in Mailand : hier werden die f.
und cento- ganze Feuerwehr von Placentia bezw. Comum

narii, die in zwei Inschriften (CIL V 5738. 5761) auBerhalb der Stadt stationiert war, doeh dafur

auch als ein collegium, nicht als collegia, wie liifit sich kein Grund finden. Dem widerspricht

sonst meist, auftretcn, gelegentlich als coJle- 40 auch CIL V 4488 (Mailand), wo es heiBt: qui

gium aerarfii) coloniae bezeichnet, CIL V 5847. legaverunt collegiis fabris (= fabrum) et centfo-

5892. Mommsen vermutet (CIL V p. 635. 1191), nariorum) (sestertium) n(ummum duo milia) et

dali diese Benennung auf eine engere Verbindung (h)oc ampliu(s) tabernas cum cenacfulisj collfe-

des Collegium mit "der Stadt schliefien lasse; g-io) centonariorum, quae sunt in vica Herc(ulio).

wahrscheinlich habe die Feuerwehr aus der Stadt- Mag nun hier ein landlicher oder (was wahr-

kasse (aerarium) eine Bezahlung oder wenigstens scheinlicher ist) ein stadtischer vicus gemeint sein,

eine Unterstutzung fiir ihre der Offentlichen Sicher- auf alle Falle geht daraus her vor, daB die Feuer-

heit gewidmete Tiitigkeit empfangen , so auch wehren grOlierer Stadte oder Territorien eine ganze

Hirschfeld a. O*. 255. Waltzing! 454. II 2011 Auzahl von Stationen besaBen.

IV 152. 559. Das in Frage stebende Collegiura 50 V. Die fa bri im Heer (exereitus cen -

hat unter anderen Beamten auch jahrlich wech- turiatus) und der praefeetus fabrum.
selnde curatores arkae Titianae, oifenbar in der Schon oben ist bemerkt worden, daB die f.

Vierzahl und von grofier Bedeutung fiir das Col- auch im exereitus centuriatus eine Stelle gehabt

legium, CIL V 5578. 5612. 5738. 5869, das sind haben und zwar gerade die beiden Gruppen, die

Kassenbeamte (vgl. cur. arkae collegii fabrum als die altesten sich erwiesen haben: /. tignarii

in Antium, CIL X 6675), die aber in Mailand und f. aerariL Sie stehen an der Spitze der

eine Kasse verwalten, die offenbar aus der Stif- Centurien der TJnbewaffneten, Liv. I 43. 3 duae

der Stadte vorgekommen aind, vgl. die Zusammen- Folge: bvo fih Sx/.oxoudv rs xal textovom'). Cic.

stellungen von Waltzing IV 631ff. Art. Col- de rep. II 39: centuria, quae ad summum usum
legium o. Bd. IV S. 438ff. Die umfangreicbe urbis fabris tignariis est data, und zwar werden

Finanzverwaltung der Mailander Feuerwehr er- sie technisch als eentun'ae fabrum, nicht fabro-

forderte auch einen Aufsichtsbeamten, einen Revi- rum, bezeichnet, Cic. de orat. 156, dazu Momm-
sor, vielleicht- nicht nur der Kassen, sondern sen St.-R. Ill 281ff. Derselbe sucht jetzt im

auch der Gerate ; das war wohl der repunctor, Gegensatz zu seiner friiheren Ansicht (De coll. et

der sich flndet in CIL XI 1230 : repunctor splen- sod. 29ff.) diese beiden Centurien mit den beiden
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entsprechenden Numanischen CoUegien zu identi-

fizieren. ,Es scheint nichts im Wege zu sein diese

Collegien auch als Stimmkdrper zu betrachten*
(St.-R. Ill 287; ahnlich Jullian Diet. d. Ant
II 957). Davon kann aber wohl keine Eede sein,

vgl. die Ansfuhningen von Waltzing I l&2ffl

Die zwei Centurien hatten im Heer eine hohe
Stellung. Das zeigt sich in der altesten Stimm-
ordnung des exereitus urbanus oder quinquenna-
lis, allerdings herrscht in dieser Beziehung keine

tjbereinstimmung in unseren Quellen. Die beiden

Centurien der f. stimraten nach Livius (a. 0.) ur-

sprtinglich mit der ersten , nach Dionys (a. 0.)

mit der zweiten Klasse, Cicero nennt nur die f.

tignarii der Abstimnmng nach als zur ersten

Klasse gehorig (de rep. II 30), woraus M o m m -

sen (St-E, III 293, 1) den SchluB zieht, dafi er

die Schmiede durch sein Schweigen der zweiten
zuweise.

Yon der Reform der Centurienordnung sind

diese Centurien, wie uberhaupt die Centurien der

Unbewaffneten, nicht betroffen worden , vielmehr

haben sie ,unveriindert so lange bestanden, wie
die Centurienordnung selbst' (Mommsen a. 0.

287). Nur sind von der durch die Reform ein-

gefiihrten Losung der ersten Klasse nm die Vor-

stimme — nach Mommsen s Ansicht, a. 0. 293,

5 — selbst die f. tignarii ausgeschlossen gewesen.

Noch schwieriger ist es bei deni Zustand
unserer Quellen, von den Aufgaben und der Dauer
der Existenz dieser /. im Heer eine richtige An-
schauang zu gewinnen. Livius (a. 0.) gibt als

Tatigkeit derselben an : vt mackinas in beiio

ferrent (Lip s iu s facerent), Dionys (IV 17) driickt

sich ganz allgemein aus: rdiv xaraoxevaCovraiv
t« ek t.6v 3i6)*efiov svxgrjoza und gibt nur far die

f. aerarii einen Fingcrzeig, wenn er die Worte
hier mit onloxoioi ubersetzt (VII 59 dagegen
jalxoximoi). Der erste , der Genaueres hieriiber

bietet, ist Vegetius (II 11); dieser aber redet von
den f. der Legionen : habet praeterea legio fabros

tignarios .structures carpentarios ferrarios pictu-

res rcliquosque artifices ad hibernorum aediftcia

fabricanda, ad, mackinas turres Ugneas cetera-

que, quibus vel expugnantur adversariorum civi-

tates vel defenduntur propriae, praeparatos. qui
arma rehicula ceteraqne genera tormentorum vel

nova facerent vel quassata repararent. Diese

Nachricht des Vegetius bezieht sich auf eine Zeit,

da die iilteren Verhaltnisse langst aufgegeben
waren. Die f. der Servianischen Urdnung waren
keine Kombattanten, Liv. I 43 : sine armis stipen-

dia faciunt, konnten also nicht in der Legion
dienen (vgl. aber Liv. VIII 20. 4|, bei Vegetius
dagegen ist die Rede von Handwerkern innerhalb

der Legionen (vgl. auch I 7). Es sind also ein-

mal die f, in das Heer selbst eingereiht worden.
Einen Terminus ante quern fur dieses Ereignis

bietet uns eine Stelle bei Caesar de bell. Gall.

V 11, wo er von der Wiederherstellung der durch
den Sturm beschadigten Schiffe in Britannien

handelt und dabei bemerkt : ex legionibus fabros

deligit et ex continenti alios areessi iubet (vgl.

uber diese Stelle die richtige Bemerkung von
Mane* Praef. fabr. 3. A. Bloch Le Praef. fabr.

37). Zu Caesars Zeit befanden sich die f. also

schon in den Legionen (bo Mane1

a. 0. Bloch
a. 0. Jullian Diet. d. Ant. II 957; falsch Mar-

quardt St.-Verw. 112 516L). Ob die f. dann
innerhalb der Legionen wieder eigene Korps bil-.

deten, ist hOchst zweifelhaft. Die Caesarstelle

spricht dagegen, und Jullian (a. 0.) vermutet,.
dafi die Betreflenden bei der Einstellung in den
Legionslisten nur als Handwerker vermerkt wur-
den und dann jederzeit im Bediirmisfall heraus-
genommen werden konnten (so auch Bloch a. 0.
37). Anders stand es bei der Flotte: hier be-

lOgegnen uns, wenigstens in Misenum, als f. be-
zeiebnete Flottensoldaten, CIL X 3418—3427.
Von hier aus erklart sich dann vielleicht auch.

der singnl&re [djocftor ty fabr(urn) legfionis) II
afdi/utrieisj] auf der Ofener Inschrift CIL LII

3566 = 10 516 Die Legion ist bekanntlich von
Vespasian zu Anfang des J. 70 aus Flottensoldaten

von Ravenna begriindet worden, Fr. G tin del De
leg. II adi. 7ff.

Das einzige, was spater noch an den friiheren

20 Zustand, die Existenz eines eigenen Handwerker-
korps im rdmischen Heer, erinnert, ist das Fort-

bestehen des praefectus fabrum (ausnahmsweise
fabrorum CIL II 5442. XIII 6817, s. die oben
angegebene Stelle aus Cic. Brut.), griech. sjia^og
xzyvzix&v, Afters auf Inschriften ; seltener t3taQ%o$

TtXZOl'WV Plut. CiC. 32, Z7lO.Q%0$ TUJV aQ%lTF,XTO-

vcov auf einer Inschrift aus Kos, Bull. Hell. V
473 = Pat on -Hicks Inscr. of Cos nr. 345,
aufkrdem auf einer solchen aus Eleusis, Bull. Hell.

30 XIX 113 = C a gnat Annee epigr. 1896 nr. 5,.

auch blofi Zxaoyps CIL III 6687. Denn dafi es

einmal eine Zeit gegeben hat, da dieser der Vor-

gesetzte der f im Heer war, ergibt sich doch
wohl aus dem Titel (vgl. Mommsen St.-R. 1*

121. 331, 4. IP 98 mit Anm. 1; anders Maue"
Praef. fabr. 2, der allerdings im Recht ist, wenn
er S. 2 die Angabe des Vegetius: horum index

proj>rius erat praefectus fabrum. als nichts be-

weisend bezeichnet, ebenso Bloch a. a. 0. 35ff. r

40 vgl. auch 28 ; uber index im Spatlatein vgl.

Kornemann Kaiser Hadrian 91). Aus dem
spateren Zustand des Amtes lassen sich noch ein

paar Ruckschltisse auf die Anfange tun. Da der

praefectus f, auch spater niemals mit einer be-

stimmten Legion zu tun hat, so ist es wahjv
schcinlich, dai3 derselbe immer unmittelbar unter

dem Oberfeldherrn gestanden hat, bezw. diesem

attachiert war. Das Amt war weitei , solange

es bestanden hat, ein Jahresamt, kann aber, wenn
50 dem Oberbeamten das Imperium prorogiert wird,

ehenfalls veriangert werden, daher praef bi# r

fer, quinquies usw., Belege bei Bloch a. 0. 34
Anm. 1—8. Das enge Verhaltnis des prmfeetus

f. zu dem Oberbeamten driickt sich neben dieser

gemeinsamen Prorogation der Amter auch immer
darin aus, daii der erstere haufig, in der alteren

Zeit immer. den Narnen des andern hinter seinem

Titel nennt. Plin. n. h. XXXVI 48: Mamurra
eques Romanus, praefectus fabrum C. Caesaris in

60 Gallia. Velleius II 76, 1 : C. Velleius (Pompei)

Marcique Bruti ae Ti. Neronis praefectus f. Cic.

ad Att. IX 7c, 2: On. Magvum, Pompei prae-

fectum .... duo praefeeti fabrum Pompei; ad
fam. Ill 7, 4: Q. I^eptam, praefectum f. meum^
Corn. Nepos Att. 12, 4: Pi Volumnius, prae-

fectus f. Antonii. Varro de t. r. I 2, 7: Libo
Martius, praefectus fabrum tttu*; ebenso haufig

auch auf Inschriften: CILm 398 (aus dem J. 2G
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n. Chr.) M.' Aimilius . .-. Proculm praef. fabr.

M* Lepidi auguris procfonsulis] . CIL XIV 3665:

praefectus fabrum M. Silani M. f. sexto Cartha-

ginis (Silanus war unter Tiberius sechs Jahre

lang, ca. 32—38. Proconsul von Africa, Prosop.

i. R, II 247 nr. 552). CIL XIII 6816: praef. f.

Ti. Caesaris. CIL X 5188: praef. fabr. IHvi

Claudi. CIL III 726: praef. fabr. imp. Cae-

saris Nervae Traifani) usw.; vgl. die Material-

sammlung bei L i e b e n am Diz. ep. Ill 14ff. Aus

der Tatsache endlicb, dafi noch die spatere Zeit

die beiden Kategorien der praefeeti f. a eansule

(consults) und a praetore (praetoris) scheidet (dar-

iiber Mommsen Herm. I 60f. ; vgl. Cic. pro

Balbo 63 von Caesar: in praetura. in consulaiu

praefeeturam fabrum- detulit), schlieJit M o inm

-

sen (St.-R. II 98, 1), dafi die Stelkmg ,wahr-

scheinlich aufgekommen ist in der Epoche, wo
Consulat und Praetur in dem Feldhen'namt ihre

unmittelbare Fortsetzung fanden, und zwar als

eine von dem kiinftigen Feldherm vor seinem Ab-

gang zu besetzende und Emolumente in Aussicht

- stellende Offiziersstellung*. Das alles weist darauf

hin , dafi wir es mit einem Amt zu tun haben,

das mit seinem Ursprung in die altere Republik

hinaufreicht , und das , wie aus dem Titel ge-

schlossen werden niuB (zuriicldialtender Bloch
a. 0. 28. 35ff.), von dem Kommando der Armee-

handwerker sein en Ausgang genommen hat. Aller-

dings bleibt dies eine Vermutung, solange die

Quellenzeugnisse mangeln; sicher ist dagegen,

dafi schon gegen Ernie der Republik der prae-

fectus f. mit den f. des Heeres nicht mehr das

geringste zu tun hatte.

Wie der Titel praefectus zeigt, war die Ge-

walt des ehemaligen Genieoffiziers keine selbst-

stiindige, sondern eine mandierte, nicht aus der

Comitienwabl hervorgegangen , sondem, wie alle

Offizierstellungen. von einem Obermagistrat eon-

sularischen oder praetorischen Rangs verlieheu.

Mommsen St. R, is 603 mit Anm. 2. II » 10U.
Ill 557. Bloch a. 0. 28f. Seit dem Ende der

Republik erscheinen die praefeeti f. haufig auch

bei Pioconsuln (QueLlenbelege oben S. 1920), und

in der Kaiserzeit hat natiirlich auch der Prin-

eeps das Ernemiungsrecht (Belege bei B I o c h

a. 0. 31 Anm. 1), wahrscheinlich aber nicht

die Statthalter der kaiserlkhen Provinzen, da

diese selbst schon Mandative des Herrschers

waren (anders Mane und Bloch 31 : vgl. aber

dagegen Mommsen St.-R. II 3 265f. ). Fur die

Ernennung zum praefectus f. wird technisch das

Verbum deferre gebraucht. Cic. pro Balbo 63

is. o.). Com. Nep. Att. 6, 4. CIL XI 1934 (wohl

noch aus der Triumviralzeit) : praef. fabr. dela-

t(us) a cos., genauer defcrre ad oder in aerarium
CIL LTI 6687 (August. Zeit) : praefeci(us) fabrum
delatus a duobtts cofnjsfulibus) ad aerarium

;

6983: praef. fabr. bis in aerar(ium) delatus a

cos. A. Gabinfio Secando. Tajuro Stat ilto Cor-

vino (letzterer cos. a. 45 n. Chr.) = ?xaoyo£ big

£ig to atofagiov (fegofisi'Jo; rTid i'.-tcitom' usw.

Mommsen versteht darunter die Anmeldung
durch den Oberbeamten bei der Staatskasse, die

dem praefectus den Sold zahlt. MadvigRevue
de Philol. 1878, 185fc und ihm folgend Bloch
32f. dagegen meinen, daB es sich hier wie bei

den Richtern (Cic. Phil. V 5: deferre nomina
Paoly-Wlssowa VI

iudicum ad aerarium) nur urn Eintragung in

die Listen des auch als Archiv dienenden Aera-

rium handelt. Einmal beiBt der Betreffende auch

a cos. adleettts, CIL X 7583.

Seit der Beseitigung der f. als eines beson-

deren Korps im Heer hat das weiterbestehende

Amt orfenbar grofie Wandlungen durchgemacht.

Soweit wir dasselbe hinauf verfolgen konnen. ist

es dann ein Yertrauensposten , eine Art Adju-

10 tantenstellung beidem Oberbeamten gewesen (Caes.

bei Cic. ad Att. IX 7 c, 2, dazu Maue" Praef.

f. 14f. 85f.). Die Einzahl ist offenbar die Regel
[Maue" a. 0. 14ff. 34. Bloch 44 f. ; anders Jul-

lian Diet. d. Ant. II 958). Gegen Ende der Re-

publik wird das Amt oft nur als ein Titel auf-

gefafit, Corn. Nepos Att. 6, 4 muUorum con-

sulum praetorumque prnefecturas delatas sic

aceepit, ut neminem in prorinciam sit secuius,

lionore fuerit contentus, rei familiar-is despexerit

20 fruchtm. Aus dieser Stelle geht dann weiter

hervor, dafi manche Leute mehrmals (mehrere

Jahre lang bei demselben Magistrat oder bei

verschiedenen Oberbeamten) praefectus f. wurden
und das Amt als Einnahmequelle auffafiten. OSen-

bar hat namlich der praef. /. in dieser Zeit zur

Kassenverwaltung seines Vorgesetzten in Bezie-

hung gestanden und namentlich mit der Ver-

wertung der Beute und des Kriegsgewinnes zu

tun gehabt, dariiber Mommsen R. F. II 440f.;

30 St.-R. 13 122, lis 565; anders Maud 12f. Bloch
42f. Jedenfalls hat Mamurra als praef. f Cae-

sars in Gallien seinen ungeheuren Rcichtum er-

worben, Plin. n. h. XXXVI 48.

Hiergegen hat die Augusteische Neuordnung
der Rittcrkarrierc, wie es scheint, einen Riegel

vorgeschoben. Das Amt gehort seitdem nicht

mehr zu den eigentlich militarischen Am tern, es

wird vielmehr in der Regel ante militiem (so

die Inschrift CIL III 6687 aus Berytus, der Augu-
40 steischen Zeit angehOrig, dazu Mommsen Ephem.

cpigr. IV p. 539f.), d. h. ,vor Ubernahme der ritter-

lichen Offiziersstellung' (Mommsen St.-R. 113

98,1) bekleidet (Material bei Bloch 50, 4) und
nur ausnahmsweise inmitten (CIL III 388. V
6478. IX 5441. 5045. X 4862 1 oder nach den

miliUae equestres (CIL III 726. V 5126. 4373.

7370. 6969. X 5583). Die Stellung bildet also

in der Regel eine Art Einleitung oder Vorbe-

reitung zur Ritterkarriere (Maue 94ff. 108if., epigr.

50Anh. 124ff. Liebenam Dizion. epigr. Ill 14ff.

C a gnat Cours d'e'pigr. latine 3 11 Off.). Es sind

vornehmlich junge Leute (ein Praefect von 20

Jahren, CIL III 616) aus den Ritterfamilien der

Munizipalaristokratie. Ein Teil derselben kehrt

nach Absolvierung der praefectura f., ab und zu

auch noch einer ritterlichen Offizierstellung, ge-

wOhnlich des Militartribunates, wieder in die

Heimat zuruck und macht die heimische Muni-

zipalkarriere durch, bezw. vollendet die dort schon

60 begonnene Laufbahn, vgl. CIL II 49. 2132. 2149 a.

2222. 4205. Ill 3685 = 10249. 4038. 4111. 6844.

8287 e. 12695. 8787. V 47. 544. 3427. 7605. 7608.

VI 27904. LX 736. 1414. 1614. 2128. 3307. 4169.

5191. 5445. X 413. 688. 1081. 1266. 3909. 3830.

5072. 5581. 5844. 5852. 5853. XI 2116. 4081.

XII 3180. 3210. 4372. XIII 1900. 1042—1044.
XIV 3581. Ein anderer Teil gelangt von hier

aus in die ritterlichen Offizierstellen und von da
61
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in die prokuratorische Laufbalm (iiber diese Kar-

riere am besten 0. Hirschfeld Die kaiserl. Ver-

waltungsb.2 410ff.), vgl. z. B. CIL III 388. V
2841. 6478. VI 1359. 3539. 3540. VIII 8934.

IX 3609. 3(510. 4968. X 7583. 6090. XIII 6812.

6816 usw. Einige durchlaufen die ritterliche

Staatskarriere und bekleiden die Munizipalamter,

vgl. CIL III 6687. IX 1619, auch X 5393. 5394.

Nur wenige sind so gllicklicli gewesen, wie Cor-

nelius Balbus aus Gades, Caesars Gunstling, der 10

Ton hier aus (Cic. Balb. 63) schliefilich in den

Senat emporgestiegen ist, vgl dazu aus der Kaiser-

zeit CIL III 384 und VI 1359. Fine Ausnahme
ist es, wenn ein Mann senatorischer Herkunft

praef f. wird, vgl. CIL IX 5645.

Die gesellschaftliche Stcllung der praef f
war eine hohe. Nach der Lex Ursonensis (CIL

II 5439 c. 127) hat der praef f des Statthaltera

von Baetica im Theater der Stadt scinen Sitz

zwischen den Vertretera der staatlichen und stadti- 20

schen Beamtenaristokratie.

Der stiindige Wohnsitz des Oberbearaten war

auch derjenige des praef. f. Bei Praefectcn von

Statthaltern also die Provinzialhauptstadt, vgl.

z. B. CIL XIV 3665 praef. f. M. Silani M. f.

sexto Carthaginis ; bei (Titular-) Praefecten von

Consuln und Praetoren dagegen wird Rom in den

Inschriften genannt: praef, fabr. Romae CIL IX

1619 (Inschr. v. Benevent). XI 4813 (Spoletium).

XIII 1900 (Lyon). V 545 (praefeetus fabrum SO
Romae et Tergeste, iiber diese Inschrift vgl. u.

S. 1924), entsprechend auf griechischen Inschriften

i
!xa(y%os te/vsirdiv iv 'Pojjuij Bull. Hell. XVII 34,

dagegen eutaQ^og aQxizexrovtov xov o))fi,ov Toi-

f,ia.ia}7> ysvofAEvog ebd. XIX 113.

fiber die Tatigkeit des praef. f in der Kaiser-

zeit ist nur soviel zu sagen, dafi er in der Haupt-

sache ein reiner Zivilbeamter war. Demi er be-

gegnct vielfaeli auch als Hilfskraft von Procon-

suln, also von Sen atsstatthaltern, die (abgesehen 40
anfangrich vom Proconsul von Africa) bekannt-

lich kcin Heer konnnandierten. Seine Verwen-

dung auf dem lrichtmilitarischcn Gebiet war

wohl entsprechend der Vertrauensstellung, die

er bei dem Oberbeamten einnahm, eine sehr

maimigfache, Bloch 43f. Corn. Nep. Att. 12.

4 heifit es von einem praef. f.
des Anton ius, P.

Volumnius, dafi er den Dichter L. Iulius Calidus

auf die Proskriptionsliste gebracht babe: CIL X
5393 (auch 5394) begegnet ein praef. fabr. i(ure) 50
d(icundo) et sortiend(is) iudicibus in Asia. Es

scheint also, als ob eine Beschaftigung im Justiz-

dienst stattgefnnden hat. Ob das allerdings die

Kegel war, bleibt zweifelhaft, Bloch (44) glaubt,

daB der erwiihnte praef f. in Asien vielleicbt

nur einen abwesenden legatus iuridicus vertreten

habe, dazu Cic. ad Att. V 21, 6 und Bloch 44,

2. Momm sen nimmt auBerdem auch fur die

Kaiserzeit noch Beziebungen zur Kassenverwal-

tung des Oberbeamten an ; hier durfte die Po- (JQ

lemik Maues |12f. mit Anm. 32) und Blochs
(42f.) nicht unberechtigt sein. Eine genauere

Kenntnis der Verwendung des praef. f. lafit unser

Quellenmaterial zur Zeit noch nicht gewinnen.

Ess scheint aber, dafi auch in der Kaiserzeit

das Amt ahnlich wie am Ende der Republik (s.

o. S. 1922) wiederum zu einem reinen Titnlaramfc

heruntersank. Die Kaiser bezw. die stadtrOmi-

sehen Oberbeamten und die Statthalter haben offen-

bar den Sohnen bervorragender Munizipalfamilien

nur den Titei eines praef. f. verliehen, Jullian
Diet. d. Ant. II 958. Bloch 46. So erklart es

sich wohl, daB Jiinglinge von 16 Jahren, CIL IX
2646, VI 3542, ja sogaT einmal ein Knabe von acht

Jahren, CIL IX 223, im Besitz der praefectivra f.

erscheinen, und dafi wir uberhaunt eine solche

Masse von Inschriften mit praef. f. besitzen.

Von Septimius Severus ist, wie es scheint, ge-

legentlicb seiner militarischen Keformen die prae-

feetura f. definitiv beseitigt worden. Seitdem
begegnet sie wenigstens nicht mehr auf den In-

schriften, Hirschfeld Verwaltungsb. 2 421 mit
Anm. 1. Lichen am Dizion. epigr. Ill 18. Bloch
52f. Cagnat Coure d'ep. lat. 3 116.

Zum SchluB vcrdienen die Falle noch eine

Hervorhebung, in denen diese staatliche prae-

fectura f. und die praefeetlira collegii f. (darubcr

o. S. 1916) in einer Stadtgcmeinde von einer
und derselben Personlichkeit bckleidet wor-

den sind, so in Ostia, CIL XIV 298: M. An-
tonio

1
M. f. Men.

\

Severo
i praefecto fabr(urn)

(duuni)viro, quaestfor-ij aer(arii}
\

guasstori afi-

mfeniorumj Flaminme divi Vesp(asiani) prae-

ffecto) fabr(urn) ti[gn(ar-ioruni)]
\
Qstiemium,

dann in Tergeste (Triest), CIL V 545 (vgl. auch

546): L. Vario
\
Papirio

j
Papiriano \

11 vir(o)

i. d., llvir(o) i. d. q(uin)q(uennali),
\

praeffecto)

fabr(um) Romae
\
et Tergeste,

j

flamfiai) Ha-
dr(h)iali)

,
praepontfifieij . augur (i)

\
collegium

fabram
\

patrono merenti. Iin letzteren Falle

ist die Bezeichnung praefedus fabrum Romae
et Tergeste (geradeso 546) hOchst auffallend, da

auf diese abgekiirzte Weise (eigentlich : praefeetus

fabrum Romae et praefeetus collegii fabrum Ter-

geste) die zwei verschicdenen Amter zusammen-
gebracht sind. Irgcnd welche Schltisse daraus

auf Beziebungen der beiden Amter zueinander,

wie sie Jullian (Diet, d. Ant, II 958f.) zieht,

oder die Inanspruchnahme der auf Inschriften von

Munizipalbeamten erscheinenden praefeoli fabrum
fiir die collegia fabrum, wasMaue" in seinem in

dieser Beziehung ganz verfehlten Buch getan hat,

sind zurtickzuweisen, so sehon richtig Liebenam
Dizion. epigr. Ill 14f. A. Bloch a. 0. 16f. 25.

VI. Literatur: A. Riedenauer Studien zur

Geschichte des antiken Handworks 1, Handwerk
und Handworker in den homerischen Zeiten, Er-

Iangen 1873. 0. J a hit Uber Darstellungen an-

tiker Reliefs, welche sich auf Handwerk und
Handelsverkehr beziehen, Berichte der Sachs. Ges.

d. Wiss. XIII 1861, 291ff.: Abh. ders. Ges. V
1868, 265ff. H. Blumner Teehnologie und Ter-

minologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen

undRomern, 1 Bde., Leipz. 1S74-18S7. E. Wezel
De opificio opificibusque apud veteres Roman os,

Progr. Berlin 1881. J. Marquardt-Mau Das
Privatleben der Romer2 bes. 694ff. C. Jullian
bei Daremberg et Saglio Diet, des Ant. II

947— 959, W. Liebenam bei Ruggiero Diz.

epigr. Ill 4—14. H. Gnmmerus Der rCmische

Gutsbetrieb als wirtsch. Organismus, Fiinftes Bei-

heft der Beitrage z. alt. Gesch., herausgeg. von

C. F. Lehmann-Haupt mid E. Kornemann
1906. tvber Vereine der f.z W. Liebenam Zur
Geschichte nnd Organisation des rOm. Vereins-

wesens, Leipzig 1890 und J. P. Waltzing Etude

historique sur les corporations professionnelles chez

les Romains ,4Bde„ 1895—1900 (grundlegend),

im iibrigen Art. Collegium mit weiteren Lite-

raturangaben am Schlufi. Fiir die Verwendung

der f. in der Peuerwehr: 0. Hirschfeld Der

Praefeetus vigilum in Nemausus und die Feuer-

wehr in den romiscben Landstiidten ( = Gallische

Studien III), S.-Ber. Akad. Wien CVII (1884)

239—257. H. C. Mane Die Vereine der Fabri,

Centonarii und Dendrophori im rOm. Reich, Progr.

Frankfurt 1886. Cber die f. im Heer und den

praef. f Borghesi Oeuvres V 206. Mommsen
Henn I 60; R5m. Forach. II 440: Ephcm. epigr.

IV p. 139; St.-R. 13 120. 331. 113 98 mit Anm. 1.

265. 565. 579. Ill 539. 552. Marquardt St.-

V. 112 516f. R. Cagnat Demunicip. et provine

militiis. Paris 1880, 62 ; L'arme'e romaine d'Afrique

1S7; Cours d'ep. lat.a II Off. H. C. Maue Der

Praef. fabr., Halle 1887 (in der Hauptsache ver-

fehlt). Liebenam bei Ruggiero Dizion. epigr.

Ill 14—18. A. Bloch Le praef. fabr., Musee

Beige VII (1903). IX (1905), auch scparat Lou-
- vain 1905, darnach oben zitiert (im ersten Tcil

eine Widerlegung Mane's). [Kornemann.]

Fahricenses. In der ersten Kaiserzeit mufjte

der Suldat selbst die Kosten fiir seine Wail'en

trageu (Tac. ami. I 17), wahrscheinlich in der

Weise, daB sie ihm von den militarischen Be-

anitcn zugetcilt und der entsprechende Betrag

allmahlich von seiner Lohnung abgezogen wurde.

Denn wenn er sie selbst beschafft hatte, ware

eine gleichmafiige Bewaffnuiig innerhalb der ein-

zelnen Truppenktirper nicht zu erzielen gewesen.

Auch crab es Zeughauser {armamentaria) in den

grtfilercn Standlagern (s. Bd. II S. 1176), _
die

naturlieh zur Ausrlistung der zu ihnen gehorigen

Soldaten dienten. Dasjcnige, welches sich im

Pruetorianerlagcr zu Rom befand, scheint als

Zentraldepot fur das ganze Heer gedient zu haben.

Demi hier befanden sich nicht nur WafFen fiir

die stadt ische Garnison, sondern auch fur Legio-

ii are uml Auxiliartruppen (Tac. hist. I 38)._ Doch

von staatlichen Walfenfabriken findet sich bis

auf Diocletian herab keine Spur (CIL II 3771.

Ill 6 sind von ganz zweifelhafter Lesung); man
scheint also die Herstellung der WafFen der Pri-

vatindustrie iiberlassen zu haben (vgl. Caes. bell,

civ. I 34, 5). Xur in Britannien, das noch sehr

burbarisch war, diirfte sie ihrer Aul'gabe nicht

genugt haben. und der Transport nacli der ent-

legcnen Insel mochte Sehwierigkeiten machen.

Deshalb warb man fur diese Provinz in dem
hoher zivilisierten Gallien Watfenschmiedc \fahri-

eenses) an, die bei jeder Legion zu einem colic-

gium fabricae unter dem Befchl eines opti'o fa-

bricae (Dig. L 6, 7) vereinigt waren und deren

Tatigkeit als Militardienst gait { Dessau 2429
= CIL VII 49 Iulius Vitalis. fabriciesis legfio-^

nis) XX Y(ahriae) liictriciv, stipendiorum IX
anor(itm) XXIX. natione Belga. ex colegio fabr ice

elatus, h(ie) s(itus) erst); nach Hiibner weist der

Schriftcharakter auf den Anfang des 2. Jhdts.

hin). Veget. II 11 ist eine zu schlecht unter-

richtete Quelle, als dafi man auf ilir Zeugnis

ailein glauben durfte, bei alien Legionen hiitten

sich solche F. befuuden. Doch werden freilich

in den Canabae, die in enger Verbindung mit

den Legienslagern standen (s. Bd. Ill S. 1451),

private Waffenschmieden nie gefehlt haben, schon

weil sie fur die Reparaturen unentbehrlich waren.

Als die Miinzverschlechterung des 3. Jhdts.

den Wert des Geldes furchtbar- herabgedrfickt

und zugleich auBerst schwankend gemacht hatte,

sail man sich gezwungen , den Sold des Heercs

durch Katuralverpfiegung zu ersetzen (Seeck
Geschichte des Untergangs der antiken Wr

elt II

210. 252), und mnfite ihm natiirlich auch die

lOWaffen liefem.. Doch trieb man diese nicht, wie

die Nahmng und Bekleidung der Soldaten, als

Naturalsteuern von den Untertanen ein, sondern

griindete zu ihrer Herstellung staatliche Werk-

statten [fabricae). Dazu mochte auch die Furcht

vor Usurpationen beitragon, die damals ja zu den

alltaglichen Ercignissen gchOrten. Zwar wurde

die Waffenfabrikation vor lustinian (Nov. 85)

nicht zum kaiserliclien llonopol gemacht; denn

noch am Ende des 4. Jhdts. wird sie von Privaten

20geubt (Liban. or. XLTI 21. 32. 34. 39 p. 399.

406. 407. 411). Aber da ihnen in dem Reichs-

heere der wichtigste Abnehmer verloren ging,

konntcn sie ihren Bctricb nie in dem MaBe aus-

dehnen, daB sie den Bediirfnissen eines Usurpa-

tors, der neugeworbene Truppen ausriisten wollte,

batten genugen konnen. Wer daher gegen einen

Kaiser etwas unternehmen will, versichert sich

vorher der Unterstiitzung von Beamten, welclie

die effentlichen Fabrikcn unter sich haben (Am-

30 avian. XIV 7, 18. 9, 4. XV 5, 9). Aus dem

gleichen Grunde werden solche auch nur in deu-

jenigen Reichsteilen angclcgt, die den gewolin-

lichen Anfenthaltsorten der vier Kaiserhofe nabe-

liegen und daher unter bequemer Aufsicht _ge-

lialten werden konnen, also in Gallien, Italian,

Illvricum, Thracien, Asicn, Pontus und Oriens

(Not. dign. or. XI 19—39; occ. IX 17—39); in

den entlegenen Diuzesen Britannien, Spanien,

Africa, Agypten und auf den Inscln fehlen sie

40 ganz. Kndlich verbot lustinian alien Privatper-

soncn, Waffen anzufertigen, zu verkaufen oder zu

kaufen, und mono polls ierte die FabrikatLon der-

selben, die nur noch dem kaiserlicben Heere zu

gute kommen sollte, vollig fur den Staat. Wer
bisher das Handwerk eines Watfenschmieds bc-

trieben hatte, durfte sich bei den kaiserliclien I-\

anwerben lassen (Nov. lust. 85). Dasselbe MifJ-

tran en veranlafite wohl auch. dafi man die Fa-

briken vielfach spezialisierte und jeder nur die

50 Herstellung bestimmter Waffen ubertrug ; denn auf

diese Weise konnte keine einen Heeresteil vollstan-

dig ausriisten, sondern zu diesein Zwecke mufiten

innner mehrere zusaunnenwirken. So werden Pfeile

in Concordia und Matisco gefcrtigt, aber die dazu

gehorigen Bogen in Ticinum (Not. dign. occ. IX 24.

28. 32. CIL V 8721. S742). In Acincura, Carnun-

tum. Lauriacum. Cremona und Horreamargi fabri-

ziert man nur Schilde, in ilantna nur Lederpanzer,

in Caesarea Cappadociae nur Eisenpanzer, in

GO Irenopolis Ciliciae nur Speere, in Luca und Kemi

nur Schwerter, in Salona nur Angrifi'swaffen, in

Edessa Schilde und Flottenutensilien. Doch liefi

sich diese Teilung wohl aus praktischen Griinden

nicht ganz durchfiihren; vielleicht ist sie auch

erst ein Resultat spatercr Entwicklung. Denn

in der Notitia occidentis, die im allgemeinen

einen jmigeren Zustand darstellt, ala die Notitia

orientis, ist sie weiter fortgeschritten. Im Sstlichen
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Reichsteil finden sich fabrieae, bei denen der
Gegenstand der Fabrikation nicht genannt wird,
die also wahrscheinlich fiir alle Arten von Waffen
bestimmt waren, in Thessalonica , Naissus, Ra-
tiaria. Andere werden seutaria et armorum ge-
nannt, liefern also Schilde und Angriffswaffen
jeder Art; solche bestehen in Damascus, Sardes,

Hadrianopolis und Marcianopolis ; ebenso in An-
tiochia und Nicomedia, wo daneben noch andere fa-

(D ess an 699; vgt. CIL V 8721. Cod. Theod.
VII 20, 10. Aramian. XXIX 3, 4). Einzelne
davon hiefien auch tribuni, ob als persOnliche Aus-
zeichnung oder weil sie die Leiter besonders wich-
tiger fabrieae waren, lafit sich nicht entscbeiden
(Aramian. XIV 7, 18. 9, 4. XV 5,. 9). Doch
scheinen auch die Tribunen je einer solcben Weik-
statt vorgestanden zu haben, da in Antiochia
zwei genannt werden (Ammian. XIV 7, 18. 9,4) und

brieae fur Eisenpanzer vorbanden sind. Im Occi- 10 ebensoviel fabrieae sich in dieser Stadt befanden
,i™+ „*«!.+ \* a \ Am-r^r^i— „„« a »«««+« „ „„„ ^ott fagn. or . XI 21. 22). Diese Beamten lei-

tcten die Arbeiten und waren dafur verantwort-
lich, dafi von dem eingelieferten Metall nichts
veruntreut wnrde (Ammian. XXIX 3, 4). Die.

Oberleitung und die Verteilung der Waffen an
die Truppen war an den Eaiserhofen konzentriert,

urspriingUch wohl in der Hand der Praefecti prae-

torio, die mit der Verpflegung der Soldaten aucb
deren Bewaffnung verfiigt haben werden. Doch

dent stebt bei der fabriea Ton Argentomagus aus-

drucklich armorum omnium, in Sirmium werden
Schilde, Sattel und Angriffswaffen gemacht, in

Verona Schilde und Angriffswaffen, in Ambiani
Schwerterund Schilde; in Trier und Augustodunum
bestehen je zwei fabrieaenebeneinander ; dort liefert

die eine Balisten, die andere Schilde, hier die eine

Balisten, Leder- und Eisenpanzer, die andere

gleichfalls Schilde; bei Suessiones ist die Art
.es Fabrikats durch eine Liicke der Hss. aus- 20 in den letzten Jahren Diocletians wurde die Sorge
.~ft,n™ T\ir.Ar. j-„7.„..-„„„ „:„.] j.™-u j:„ t<t^u:^ ^ diesen Zweig der militarischen Rfl^tung einem

besonderen Beamten iibertragen. Denn Attius In-

steius Tcrtullus wird praepositus fabri (Liicke),

nachdem er vorher Consul suffectus und Corrector

Venetiae et Histriae gewesen ist, und bekleidet

kurze Zeit nach jenem Amte (307) die Stadt-

praefectur (CIL VI 1696; vgl. Mommsen Chron.
min. I 67). Nach dem hohen Range dieses Mannes
kann er nicht Vorstehcr einer einzelnen fabriea

gefallen. Diese fabrieae sind durch die Notitia

dignitatum iiberliefert; einzelne davon audi durch
andere Quellen, so in Cremona (Ammian. XV 5, 9),

Salona (CIL III 2043), Concordia (CIL V 8721.

8742. 8754. 8757), Hadrianopolis (Ammian. XXXI
6, 2. Athan. hist. Ar. ad mom 18 = Migne G. 25.

718), Caesarea Cappadociae (Greg. Naz. or. XLIII
57 .:-. Migne G. 36, 569), Antiochia (Cod. Theod.
VII 8, 8. Ammian. XIV 7, 18. 9, 4). Eine in

Ravenna fiir die Bedurfnisse der dortigen Flotte 30 gewesen sein, sondern nur Vorsteher aller fa-
konnte vielleicht im Teste der Notitia dignitatum
ausgefallen sein; jedenfalls hat sie unter Con-
stants d. Gr. bestanden (Dessau 699 = CIL
XI 91 Ob es im 4. Jhdt. noch andere gegeben
hat, ist zweifelhaft. Denn CIL IX 1590 comiti

[fjabricarum totitts ciritatia Benfcvcntcmae) ur-

bis erregt schon dadurch Austofi, dafi die Inschrift

vorauszusetzen scheint, in Benevent habe es nicht

nur eine fabriea, sondern eine ganze Anzahlgegcben,

brieae des ganzen Eeiches oder doch ernes Reichs-

teils. ALs dann Constantin an seinem Hofe eine

Gruppe von Maimern seines huchsten Vertrauens
in den Comites consistoriani gebildet hatte (s.

Bd. IV S. 032. 645), wurde einem von ihnen, dem
Conies et Magister offieiorum, die Oberaufsicht uber
die fabrieae iibertragen (Not. dign. a. O. Cod.
Theod. VII 8, 8. X 2*2, 3. 4. 5. Nov. Theod. 6, 2.

Nov. lust. 85. Cod. lust. XI 10, 6. 7), wobei ihn
was sonst in keiner Stadt vorkommt. Man wird 40 in seinem Officimn die Subadiuvae fabricarum,
also das Wort fabrieae hier in dem allgemeineren

Sinne der Bauarbeiten auffassen miisscn, wie es

z. B. Cod. Theod. VI 4, 13. XV 1, 12. 14. 16. 31
gebraucht wird. Der Comes fabricarum wird ein

comes et meehanicus gewesen sein (Syrara. ep.

V 70, 1 ; rel. 25, 1. 3. 26, 1. 5), d. h. ein Archi-

tekt. dor iiber die stitdtischen Bauten die Auf-

sic lit ftihrte. In Constantinopel gab es eine fa-
briea zur Zeit Iustinians (Nov, lust. 85, 3i, und

im Orient drei. im Occident in unbekannter Zahl,

unterstiitzen mufiten (Not. dign. or. XI 44 ; occ.

IX 43). Unter Iustinian besafi er ein eigenes

Serinium fabricarum mit einer groBen Anzahl
von chartularii (Nov. lust. 85, 3, 5). Er ver-

fiigte die Versendung der Waffen an die einzelnen

Truppenteile (Cod. lust. XI 10. 7), und die Arbeiter

der fabrieae unterstanden seiner Gerichtsbarkeit

(Cod. lust. XI 10, (>). Als am Hofe des Arca-
dafi sie schon 374 bestanden habe, hat man aus 7jC\ dius der Praefect Rufinus eine Macht erlangte,

Cod. Theod. X 22, 1 geschlossen. Doch hier ist

nicht von der Anfertigung von Helmen, sondern

von ihrer Ausscbmiickung mit Gold- und Silber-

ornamenten die Rede. Da das Gesetz kurze Zeit

vor den Decennalien des Valens erlassen ist, wird
man annehmen durfen. dafi es nicht von Aus-
riistmigsgegenstaiiden fur das Heer, sondern von
Festgeschenken handelt, welche den hoheren Offi-

zieren gemacht werden sollten. Auch ist es an

die der kaiserlichen fast gleich war, bemachtigte
er sich auch der Verfugung iiber die fabrieae ; doch
wurde sie nach seinem fode dem Magister offi-

ciorum zuruckgegeben (Lyd. de mag. II 10. Ill

10). Unter den Gotenkonigen in Italien stand die

Fabrikation der Waffen wieder unter dem Prae-

fectus praetorio (Cassiod. var. VII 19); doch scheint

sie nicht mehr in besonderen fabrieae, sondein

bei den Truppen selbst betrieben worden zu sein,

den Comes sacrarum largitiouuingeriehtet, nicht an 60 da derselbe Offizier zugleich Soldaten und Waffen-
den Magister ofticiomm, dem die fabrieae unter-

standen. Bei der Auswahl der Stadte, in denen
sie errichtet wnrden, ist zum Teil die Nahe von

Eisengruben berncksichtigt worden (C. Jullian
bei Daremberg et Saglio Dictionnaire des

antiquites II 960).

Jede fabriea stand unteT einem Praepositus von
Bitterrang, der den Titel pir perfeetissimus ffihrte

schmiede kommandiert (Cassiod. var. VII 18, 1. 19).

Die Arbeiter bildeten ein Corpus, dessen Mit-
gliedschaft erblich war (Nov. Theod. 6). Doch
konnten auch Leute, die nicht geborene F. waren,
freiwillig in dasselbe eintreten, wenn sie nach-
wiesen, dafi sie nicht dem Decorionenstande an-
gehcrten (Cod. Theod- X 22, 6. XII 1, 37. 81;
vgl. Nov. last. 85, 3). Ihre Aufnahme war von
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«inem BeschluB des ganzen Corpus abhangig, das

damit eine Gesamtbiirgschaft fur sie iibernahm

-und verpflichtet war, was an Material durch ihre

Veruntreuung oder Ungeschicklichkeit verloren

tying, aus gemeinsamen Mitteln dem Staate zu er-

Jetzen (Nov. Theod. 6, 2). Seit dem J. 398 wurde

auf ihren Arm, wie bei den Rekruten, ein Zeichen

eingebrannt, um Desertionen zu erschweren, und

zugleich verfiigt, daB jeder, der einen Fliichtlmg

versteckte, selbst in den Dienst der F, eintreten 10

musse, oder falls er nicht dazu geeignet sei, seine

Sohne (Cod. Theod. X 22, 4). Auch war es ihnen

bei Strafe von zwei Pfund Gold verboten, als Ver-

walter, Landarbeiter oder Pachter einem Privaten

zu dienen, und wenn sie es taten, sollte das Land,

das sie bebaut oder verwaltet batten, fiir den

Fiscus eingezogen werden (Cod. Theod. X 22. 5).

Doch scheint dies wenig gewirkt zu haben. da

das Verbot spater wiederholt werden mufitc und

zugleich die Strafe fiir die F. auf Exil und Guter- 20

konfiskation erhoht wurde (Cod. Iust.^XI 10, 7).

Sie erhielten vom Staat annonae (pixr/asi^), d. h,

Naturalverpfiegung (Nov. lust. 85, 1. 3), mid gc-

nosscn das Privileg, von Einquartierung befreit

-zu sein (Cod. Theod. VII 8, 8). Auch sollte beim

Tode eines F., der ohne gesetzliche Erbcn starb

und kein Testament gemacht hatte, sein Ver-

mogen nicht an den Fiscus, sondern an das Cor-

pus fallen, dem dadureh seine Gesamtbiirgschaft

fiir die einzelnen Mitglieder erleichtert werden 30

sollte (Nov. Theod. ii).

Dieses war nach dem Muster der Truppen-

ktirper mid der Civilofficia organisiert, d. h. man
riickte darin nach dem Dienstalter auf und scheint

auch zicmlich dieselben Raugstufen durchlaufen

zu haben, die bei jenen vorkommen (s. Bd. I

S. 777) ; namentlich werden auch bei den F. Bi-

arclu erwahnt (CIL V 8754. 8757; vgl. Bd. Ill

8. :
J
»82i Der altcste jeder fabriea hiefi Primi-

cerius und wurde nach einem Gesetz vom J. 300 40

nach zweijabriger Bekleidung dieser Dienststufe

mit dem Range eines Protector entlassen (Cod.

Theod. X 22, 3). Doch im J. 438 scheint ihr

Dienst lebenslanglich geworden zu sein (Nov.

Theod. 0. 1). In den Stadten, in denen sich

Waffen Schmieden befanden, bilclete ihre Arbeiter-

schatt ein wehrhaftos, leicht crregtes Element

der Bevulkerung, das stets zu Kampf und Auf-

ruhr bercit war (Ammian. XXXI 0, 2. Greg. Naz.

or. XLIII 57 = Migne G. 30, 500). Eine An- 50

zahl F. wurde auch den einzelnen Truppenkorpern

zugewiesen, wo sie schon fiir die Zwecke der Re-

paratur nicht zu entbehren waren, und hielien

dann depittati i'Nov. lust. 8o
(

1 — 3).

Das Eisen und das Kupfer, die fiir die Her-

stellung der Waffen erforderlich waren, wurden

zum Teil wahrscheinlich aus den kaiserlichen

Bergwerken geliefert, zum Teil in der Form von

Naturalsteuern beigetrieben (aeraria praestatio

Cod. Theod. XI 1. 23. 20, 0; ferraria praestatio 60

Cod. Theod. XI 20, 0. X 22, 2. Claud, de bell.

Poll. 538). Dies letztere gilt auch von den Schmiede-

kohlen (Cod. Theod. XI 16, 15. 18). Auch diese

Steuern wurden nach Stadten verteilt (Claud, a.

O.), doch soweit sie in Metall entrichtet wurden,

lasteten sie vielleicht nur auf denjenigen, in deren

Gebiet sich private Bergwerke befanden. Denn
Basil, ep. 110 = Migne G. 32, 520 nennt ins-

besondere die Bewohner des eisentragenden Taurus

(rots zov TavQOV olxovat rov otdtjQoqpoQor) als

Trager einer solchen Steuer. Als Equivalent da-

fiir scheinen die anderen Naturalsteuern ganz oder

zum grofiten Teil erlassen worden zu sein, da

es als Vergiinstigung erscheint, die Kupfer- oder

Eisensteuer zu zahlen (Cod. Theod. XI 20, 6).

C. Jullian bei D aremberg-S aglio Diet.

des ant. II 959ff. [Seeck.J

Fabricimn compituin in Rom, am Caelius,

gegeniiber der Sudspitzc des Palatins, genannt

als Ortlichkeit der Curiae novae (Pest. p. 174 M.);

der Name stammt nach Placidus p. 45 Deuerl.

(Corp. gloss. V 22, 68) davon, dafi dem Fabricius

ob eaptivos de liostibus reeuperatos (s. u. S. 1934)

domus data est Ebenfalls nach Placidus lag

am compitum ein lacus (ob gleichfalls mit dem

Beinamen Fabrieius?). Nicht davon zu trennen

ist endlich der vieus Fabrici, den die capitoli-

nische Basis der Vicomagistri (CIL VI 975) in

der ersten Region neben dem vieus trium ara-

rum (bei S. Gregorio) auffiihrt. Vgl. Hiils en-

Jordan Topogr. I 8, 201. [Hiilsen.]

Fabricins. Der Name begegnet schon auf

den alten Grabsteinen von Praeneste mehrfach

(CIL XIV 3128—3134); auch in Rom, wo ein

Compitum Fabricium (Feat. 174) oder V icus Fabrici

(Capitolin. Basis CIL VI 975 = Dessau 6073)

nachweisbar ist, erscheint er in den Fasten be-

reits zur Zeit des Pyrrhischen Kriegs (vgl. Nr. 9),

verschwindet dann aber fast vollig. Ein bekann-

tes Beispiel fiir die neue Bildung des langstexi-

stierenden, doch wenig verbreiteten Namens bietet

der Sklave der Collegien der fabri und eentonarii

in Brkia, der sich nach seiner Freilassung Fabri-

cins Centonius nannte (CIL V 4422 = Dessau

7257). [Miinzer.]

1) Fabricius, ein Primuspilus, der neben seinem

treuen Freund Aquinus begraben liegt, Martial.

I 93. [Stein.]

2. 3) C. und L. Fabricii, Zwillingsbrflder aus

dem Municipium Aletrium, einander im Auliem

und im Wesen sehr ahiilich, befreundet mit Statius

Albius Oppianicus (o. Bd. I S. 1317ff.) und eben-

so verbrecherisch wie er (Cic. Cluent. 46). Nach

dem Tode des L. liefi sich C. von Oppianicus da-

fur gewinnen, dessen Stiefsohu A. Cluentius Habi-

tus (o. Bd. IV S. 112) durch Gift aus dem Wege

zu raumen; nach dein Miiilingen dieses Anschlags

wurde im J. 680 = 74 zuerst sein Freigelassener

Scamander verurteilt (Cic. Cluent. 47. 49—-55)
mid darauf er selbst (cbd. 56—59. 61. &G. 105);

er war damals schon bejahrt (ebd. 58).

4) L. Fabri cius, C f., Curator viarum 692= 62

und Erbauer der nach ihm benannten steinernen

Briicke zwischen der Stadt und der Tiberinsel

(Bauinschriften noch an Ort und Stelle CIL I

600 = VI 1305 = Dessau 5892; Zeitbestimmung

aus Dio XXXVII 45, 3 zu entnehmen; vgl. noch

Porphvr. zu Hor. Sat, II 3 , 36 und den Art.

Fabricius pons). [Miinzer.]

5) L. Fabric(ius), war nach einer Miinze (Mul

-

ler Numism. de Fancienne Afrique I 165 nr. 429;

vgl. Ill 191) anscheinend Proconsul von Cyrene; ob

das auf derselben Munze stehende Patelliu

.

. . sein

Cognomen bietet, ist zweifelbaft. [Goblfinger.]

6) Otacilius Fabricius (Korresp.-Bl. d. Westd.

Ztschr. 1898, Iff.) s. Otacilius.



raunuius

7) Q Fabricius, Volkstribun 697 = 57 und
als soldier einer der Vorkampfer fur Ciceros Ruck-
berafung, wollte sehon am 25. Januar ein Gesetz
zu deren Gunsten durchbringen, wurde aber von
P. Clodius mit Gewalt verjagfc (Cic. ad Q fr I
4, 3; p. red. 22; Sest. 75. 78; Mil. 38); es f&Ut
auf, dafj er spater nicht mehr erwahnt wird ; Cic.
Mil. 38 laBt nicht erkennen , ob cr 702 = 52
noch am Leben war. [Munzer.l

Sendboten die Etrusker, Umbrer und Kelten zur
Erhebung gegen Rom aufgefordert. . Die letztere
Angabe ist mit Ersetzung der Umbrer durch die
Samniten aueh bei Zonar. VIII 2 erhilten und
neuerdings von Niese (Gesch. der griech. und
maked, Staaten II 28, 1 , vgl. GrundriG d. rbm.
Gesch. 3 65, 1) in Zweifel gezogen worden; sie
kann aber ebensowohl wie die iiber F. der Rest
einer guten Uberlieferung sein. Nur Bruchstiickea\ r\ i/ i,

• • <-:~ s. '--i """" ^ullii uucjiieiciuii^ sein, i-^iir i>rucnstacKe

nins Consul suffectus gegen Ende des J. 752 = 2.

CIL I 749. Mom Ancyr. 3, 30. Derselbe F. ist

vielleicht auf der Amphora CIL XV 4596 zu ver-
stchen, falls nicht die dort genannten C. Sempro-
niua und Q. Fabricius ein una in dieser Verbin-
dung freilich unbekanntes Consulnpaar bilden.
Die Inschrift CIL X 741*, in der ein Q. Fabri-
cius als Proconsul erscheint und auf Grund deren
Tissot (Bull. d'Orari II 104) unsereu F. zum

des F. im J. 4 72 = 282 vor , das er wie alle
hCheren Amter mit Q. Acmilius Papas zusammen
bekleidete (Cic. Lael. 39. Chronogr. Cassiod. ; mit
Entstellung des Cognomens Luseinus in Lucius
Idat._ und Chron. Pasch.). Damals batte sich
Tlmrioi vor dem Anstunn der vereinigten Lucaner
und Brettier, hinter denen das eifcrsiichtige Tarent
stand, in die Abhangigkeit und den Schutz der
Romer begeben; F. wurde der gtadt mit einem

J n™?i ,

ien
^
maC

J

h™, wollte^istfalscli. JJber 20 Heer zu Hilfe gesandt und befreite sie von den
Bedrangern

, weshalb sie ibn nach hellenischer
Sitte durch eine Statue in Rom ehrte (Plin. n. h.

XXXIV 32). Klirzere Nachrichten iiber den Krieg
bei Liv. ep. XI. Strab. VI 263. Dionys. XIX
13, 1. 16, 3. XX 4, 2. Appian, Samn. 7, 1,
ein einzelncr Zug aus einer ansfuhrlichen Dar-
stellung bei Val. Mas. I 8, 6 (daraus Ammian.
XXIV 4, 24) :

bei der Erstiirmmig des feindlichen
Lagers hahe sich ein unbekannter und spater un-

die Gattin des F., An[tonia oder tistia] PoUa,
s. o. Ed. I S. 2641. [Goldfinger.]

9) C. Fabricius Luseinus Die Fasten (voll-

standig erhalten nur Acta triumph zum J, 476)
kennen seinen gleichnamigen Vater und Grofivatcr
und die der Praotoren sogar einen fast nm ein
Jahrhundcrt jungeren gleichnamigen Verwandten
(Nr. 10). Aber sonst gilt von F. dasselbe wie
von seinen Zeitgcnossen M\ Curius Dentatus und„,. ~ j. ' ~ — -.-~ — ~..... ..^... ^^ ^.tigcjo iuxuc .-j^^ii cju uiiutJKiiuiiLL*! una sparer un-
Ii Coruncanms die gern rait ihin zusarnnienge- 30 auffindbarer Krieger aufs hOchste ausgezeichnet

;

stellt werden, audi von den Deciern undC. Duilius

:

in einer Periode, in der der Standekampf wirk-
licli beendet und der Entscheidungskampf urn die
Herrschaft Italiens ausgefochten wurde, haben
sich diese Plebeier, die nicht eininal durch wcg
StadtrOmer waren, zuerst den Weg zu den hoch-
sten Staatsamtern gebalmt und sich neben die
altadeligen Gcschlechtor gestellt; aber es istihnen
nicht gelnngen, die personliche Ehrenstellung in

F. babe in ihin den Kriegsgott Mars selber zu
sehen gemeint und mit dem ganzen Heer diesem
ein Dankfest gefcicrt. Diese Jtingste Episode in
der romischen Geschichte, die der Poesie ange-
hert* (Niebuhr K, G. Ill 511], hat wahrscliein-
lich einen besseren Kern, als manche nicht mit
Wundern rechnende Erzahlung aus spatern Kriegen.
Der Eriblg des F. vor Thurioi hatte die Wirkung,
dali andere Griechenstadte im auBer.sten Sudeii

hrenharnihen erbheh zu machen. \\ ahrend nun 40 Italiens, Lokroi und Ithegion, ebenfalls romische
bei den Patriziern und bei dem spateren plcbc-
ischen Aintsadel das Andonken der Vorfahren
durch die Naclikommen sorgsam gepflcgt wurde,
sind jenc Manner, die nicht nur der Ah'nen, son-
deru audi der Enkel cntbehrten, zu Lieblings-
gestalten des gemeinen Marines geworden, zu d°en

sprichwortlichen Mustern rOmischer Tugond und
Sittenstrenge. an deren Ausmalung sich darm die
in der romischen Literatur hervorragenden Miinner

Besatzungcn aufnahmen. DaB eine solclie, aus
Campanern unter Deeius Iubellius (s. d.) bestehend,
damals von F. nach Rhegion gelegt worden sei,

ist /.war nur von Dionys. XX 4, 2 im Zusammen-
hang mit andereu bedenklicheren Xacbricbten und
im 'Gegensatz zu Polyb. 17,6 u. a. bezeugt,
schcint aber aus verschiedenen Griindcn richtig
zu sein (vgi. Be loch Beitrage zur altcn Gesch.
I 28f»ff. - Griech. Gesch. Ill 2, 405ff. , vgl. Ill

eigcner Kraft gern beleiligten
. so Ennius, Cato, 50 1. 563. 1). F. kampftc aufier ge^en Lucaner und

Cicero, spater aber vor allem die Ithetoren, so
dab Mommsen CR. G. V 3J urteilte: ,der republi-
kanische Anekdotenschatz ist sehr viol ehrbarer
als der gleiche der Kaiserzeit; aber die Erzab-
lungen von F. und die vom Kaiser Gaius sind
zicmlich glcich flach und gleieh verlogen.- Die
Erkcnntnis der historischen Personlicltkcit des F.
wird dadm-eh fa^t UDinOglich (vgl. die iihnlichc
Saciilage bei seinem athenischen Gegenstiick Ari-
steides o. Bd. II S. 8S4).

Schon an den Vorbereitungen des Krieges mit
Tarent hatte F. Anteil. Xach Dio frg. 39, 1

schickten ilin die Eomer bereits etwa im J. 470
= 284 auf die erste Kunde von Kustungen der
Tarentiner als Gesandten an die verbundeten Ge-
memdeti, um Abfallgelflsten zu begegnen; doch
die Tarentiner hatten ihu festgenommen und nun
ihrerseits, und zwar nicht ohne Erfolg, durch

Brettier auch gegen Sanmiten , bracbte reiche
Beutc heim und erhielt einen Triumph (Acta
triumph., wo fast nur das Datum erhalten. Dionys.
XIX 16, 3 1. Das zweite Consulat verwaltete er
wieder mit Q. Acmilius Papus im J. 476 - 278
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod.), in wel-
chem durch Pyrrhos" Aufbruch nach Sizilien der
erste Teil des Pyrrhischen Krieges zu Ende ging.
Diesen Jahren gehOrt die Hauptmasse der von F.

60 uberlieferten Anekdoten an, die das Bild der wirk-
lichen Vorgange fast bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt haben. Darin sind alle antiken Autoren
einig, dafi F. nicht durch kriegerische Erfolge
den Pyrrhos zum Verlassen Italiens gezwnngen
(ungenau Colum. I praef. 14. Auct. de vir. ill.

35, 8, wo stets Curius den P. nach sich zieht;
vgl. auch Curio Fabricioqite eonsuiibus bei Flor.
1 13, 9 [daraus AmpeL 28, 3] ; dazu B e 1 o c h Griech.

Gesch. Ill 2, 223), sondexn durch diploraatische

Verhandlungen dahin zu bringen gesucht hat.

Freilich lassen sie den Eonig selbst die Initiative

ergreifen durch die zweimalige Sendung des Kineas

nach Rom, der nur eine Gesandtschaftsreise des

F. zu Pyrrhos gegeniibersteht, und sie geben Zeit

uiid Zweck der einzelnen Gesandtschaften ver-

schieden an; nachdem bereits Niebuhr auf die

Widerspriiche und Abweichungen der Tradition

vielfach hingewiesen hatte (B. G. Ill 5li2ff. 585ff.),

ist Niese (Herm. XXXI 485ff.; Gesch. der griech.

und maked. Staaten II 39f.; Gnmdrifi der rom.

Gesch. 3 68; zustimmend Beloch Griech. Gesch.

III 1* 569, vgl. Ill 2, 223) zu sehr beachtens-

werten Ergebnissen iiber den engen zeitlichen und

sachlichen Zusammenliang dieser Verhandlungen

gelangt, wonach sie samtlich erst nach der zweiten

Niedeilage der EOmei bei Ausculum 475 = 279

anzusetzen sind, damals von F. eingeleitet und

im folgenden Jahr von ilim als Consul dem Ab-

schlufi" nahe gebracht, zum Ziele aber Erieden

und Biindnis zwischen Pyrrhos und Kom hatten.

Dabei muli allerdings bald aus diesern bald aus

jenein Bericht ein einzelner Zug als besonders

trlaubwiirdig herausgehoben werden j z. B. ist fur

die Zeit der Verhandlungen wesentlich nur Iustin.

XVIII 2, 6f. 10 mafigebend. fur die Friedens-

bedingungen Appian. Samn. 10, 1 und Ined. Vatic.

(Herm. XXVII 120). Ist aber hier dieses Ver-

fahren crlaubt, so ' laflt sich fur die Personlich-

keit des F. dabei vielleicht noch etwas mehr ge-

winnen, namlich ein Gegensatz seiner ganzen

Politik gegen die der vornehmsten Patrizierge-

schlechtcr. Dali sein Aratsgenosse ein Aemilier

war, ist nicht bedeutungslos, weil dieses Geschlecht

oftcrs mit seinen Standesgenossen in Widerspruch

war (vgl. z. B. o. Bd. I S. 570f. Kr. 9(1. 97. 99).

Der Gegensatz des F. zu den Valeriern und Cor-

neliern'wird in anekdotische Form eingekleidet:

nach dem ersten Siege des Pyrrhos bei Herakleia

474 = 280 soil er gesagt haben, nicht die Epei-

roten hatten die Bomer geschlagcn, sondern Kunig

Pvrrhos den Consul P. Valerius Laevinus (P)ut.

PvltIi. 18, 1; apoplith. Fabr. 1); wahrend so alle

Sclmld an dev Niederlage von F. auf den hoch-

adligen Feldherrn gewalzt wurde, beschloli der

Senii't vielmehr eine strenge Bestral'ung der Sol-

daten. ohne jenen abzuberui'en (Frontin, st.rat.

IV 1, 24, vgl. Liv. XXV 0, 3). Die Feindschaft

mit P. Cornelius Kunnus bestand schon, als F.

in seinem zweiten Consulat die Wahlen leitete,

bei denen dieser gewahlt wurde, und als er dessen

Dank fur die Cnterstiitzung, der vielleicht ironisch

war, mit einer hoshaften Bemerkung ablehnte

(Cic. de or. II 268. vgl. 290. ^uintil. inst. or.

XII 1, 43. Gell. IV 8, "l— 6. 8. Dio frg. :i4. 35,

vgl. o. Bd. IV S. 1423). Mit dem bedeutendsten

patrizischen Staatsmann seiner Zeit erscheint F.

in starkem Gegensatz, wenii er selbst mit alien

Mittem fur den Frieden gewirkt hat, App. Clau-

dius Caecus dagegen dessen Verwerfung durch-

setzte, und noch ein zweitesmal, wenn er gerade

die Auslosung der in feindliehe Gefangenschaft

geratenen Soldaten betrieben hat, jener aber einen

Senatsbeschlufi zu stande bracbte, dafi die zuruck-

gegebenen wegen Feigheit hart bestraft wiirden

(Frontin. strat. IV 1, 18, vgl. Val. Max. II 7,

15). An der berfihmten Gesandtschaft der Romer

an Pyrrhos nahmen nach Dionj^s. XIX 13, 1 noch

zwei andere Manner teil; fflr Q. Aemilius Papus

bestatigt dies das Bruchstiick eines Elogiums aus

der Basilica Aemilia, das eben wegen dieses Fund-

orts wohl ihm und nicht dem F. znzuweisen ist

(Herm. XL 98; vgl. Hiilsen Rom. Mitt. XX 59

gegen Beitrage z. alten Gesch. -II 263f. ; s. auch das

Elogium eines andercn gleichaltrigen und wenig

bekannten Aemiliers CIL I a p. 200 el. XXXIV,

10 fur das umgekehrt derselbe Fundort wahrachein-

lich ist); der dritte Gesandte, P. Cornelius Dola-

bella, Consul und Triurnphator von 471 = 283

(o. Bd. IV S. 1290 Nr. 139), hatte nach dem

Amtsalter der erste sein mussen ; er ist aber

vielleicht nur als Vertreter der Senatspartei,

gegen deren Meinung die Sendung geschah, den

bciden anderen beigesellt worden , und in der

ganzen Uberlieferung erscheint F. als Fiihver der

Mission (6 zijg jzgeafistag fjyovtisvos ,
Appian.

20 Samn. 10, 3, vgl. Plut. Pyrrh. 20, 1. Dio frg. 40,

25. Zonar. VIII 4). Vorsichtig driickt sich Cic.

Brut. 55 aus : Suspieari disertum- . . . possumus

C. Fabricium, quia sit ad Pyrrhum de cap-

twit recuperandis missus orator ;
die ausfiihr-

lichen Darstellungen der Verhandlungen reichen

zwar hoch hinauf, sind aber fast ganz wertlos.

Als der eigentliche Zweck der Sendung des F.

wird allgemein die Auslosung der romischen Ge-

fangenen hingestellt, wahrend der Fricdensantrag

30 vielmehr dem Kineas zugeschoben wird. Wievveit

der Konig den riimischen Wiinschen hinsichtlich

der Gefaugenen wirklich entgegenkam, ist schwer

zu sagen. Sicher ist, dafi er die 200 Mann der

romischen Besatzung, die ihm in Lokroi in die

Hande fiel, ohne Ltisegeld entlassen hatte (Iustin.

XVIII 1, 10); ferner hat aus Ennius (ami. VI

194ft". Vahlen2) Cic. off. I 38 ein Stuck einer

Rede des Konigs erhalten, das zngleich Fort-

setzung des Kampfes und unentgeltliche Riick-

40 gabe der Gefangenen in Aussicht stellt. Alle

nur denkbaren Phasen durchlauft die Sache bei

Appian: erst verspricht Kineas dem Scnat fur

den Fall der Annahme der Friedensbedingungen

die Freilassung der Gefangenen (Samn. 10, 1);

dan n wiederhoit dies Pvrrhos selbst dem F. gegen-

uber (ebd. 10. 3); darauf lafit er die Gefangenen

voriibergeheml zu den Saturnalien hcimkehrcn

(ebd.): endlich entlalit er sie bei dem Abschlul]

des Waffcnstillstands (ebd. 11). Andere haben

50 nicht gerade- siimtliche Moglichkciten erschopft:

Dionvs lafit den Konig zu F. zuerst nur sagen,

datt er beim FriedensschluH die Gefangenen ohne

Zahlung entlassen wurde (XIX 13. 3). lalit es ihn

aber dann tun, als er von der SeelengrOHe des

F. ergriffen ist (XIX 18 Ende), und anscheinend

nochmals beim Aufbruch aus Italicn (XX 6. 2i;

Plutarch hat erst die Heimsendung fur den Fall

des Friedensschlusses und fur die Saturnalicnfeier

(Pvrrh. 20, 9), dann die endgultige Ruckgabe

6(i fefid. 21, 4), woven jenes oft'enbar eine ganz spate

ETfindun? ist fvgl. Regulus und die Gefangenen

von Cannae bei Cic. off. I 39f. u. a,). Kurzere

Berichte noch bei Liv. ep. XIII. Flor. I 13, lo.

Eutrop. U 12, 3. Auct. de vir. ill. 35, 6. Dio

frg. 40, 19. 28. Zonar. VIII 4. 5. Ein weiterer

fester Bestandteil der Tradition fiber die diplo-

matischen Verhandlungen zwischen FyTrhos und

Rom war das Anbieten von Ehrengeschenken durch



den Konig und deren Ablehnung durch die Rcmer.
Ganz allgemein wird von den romischen Groflen
und ihren Familien eine solche Ablehnung gegen-
fiber Kineas erzahlt (Iustin. XVIII 2 7 Diod
XXII 6, 3. Pint. Pyrrh. IS, 3. Appian. Samni

™?
n*r

' vm 4
)
™d sebr oft etwas Ahnliches

von M\ Curius Dentatus gegeniiber einer Gesandt-
schaft der Samniten. Bei der Beschriinkung und
Ubertragung der Anekdote auf P. haben Hygin bei

Fabricius 1936

schreiben die Consuln selbst einen im Wortlaut
wiedergegebenen Brief an den Konig j nach Antias
verscbweigt die Warnung den Namen des Ver-
raters, nach Claudius nennt sie ihn; Claudius
fugt auBerdem hinzu, dafi Pyrrhos dem romischen
Yolke Lob und Dank ausgesprochen und die Ge-
fangenen zuruckgegeben habe. Es ist der Be-
richt des Claudius von Momrasen (R. Forsch.
II 499f. Anm.) nicht ganz mit Recht uber denp^n t \a v i tit ttr o V 1"*7 1 ' ilJ, s i" »« u *yyi. Anm.j mcni ganz mit Kecht fiber den
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Aen'^des Antias gestellt worden. Cic. off. I 40 IIIVI 844 ruhig die Gesandten der Samn ten bpi- Sfi- H„ fl^ v ha n« *. _j.il _.„..., .

lijLVI 844 ruhig die Gesandten der Samniten bei-
behalten und hat nur Frontin. strat. IV 3, 2
den des Pyrrhos eingefulirt; die verschiedenen
Antworten, die sie dem P. in den Mund legen,
werden samtlich auch dem Curius zngeschrieben

;

sogar dessen Situation am Herde ist gelegentlich
auf P. iibertragen worden (Senec. dial. I 3, 6.
Augustin. ep. 104, 6). In der Kegel aber ist
Pyrrhos selbst der Versucher, der dem P. zuerst

86; de fin. V 64 stiramt nicht nur mit jenem
iiberein, sondern scheint beide zu kennen, da er
den Vorschlag einmal an den Senat, ein ander-
mal an F. gelangen und einmal von beiden, ein
andermal von F. mit Billigung des Senats zu-
riickweisen lafit. DaB Livius (ep. XIII, vd
XXIV 45, 3. XXXIX 51, 11. XLII 47, 6) beide
\ersionen kanntc und verwertete, ist richtig;
er bietet sogar XLII 47, 6, wo er der Claudi-».? ... ,_,

;- — —--""» — «*,m j.-. ^^izv ui unjLyL sugar alh iv, t>, wo er der ulaudi-LnJ^iI LrledT^ ?
cl^tze 20schen naher%teht, den'weiteren Zug dai derDietet (Dionvs. aTa 14 if -vol 17 i An-™*™ v,™:; .*.„.. j„_ a.._^ n. t^ .

6 '
. ":bietet (Dionys. XIX 14, 4f., vgl. 17, 1. Appian.

Sanm. 10, 3. Dio frg. 40, 29f. Zonar.), dann aber
axis Bewunderung seiner Tugenden noch reichere
oder gar den vierten Teil seines Konigreiches (Flor
I 13, 21. Eutrop. II 12, 3. Auct. de vir. ill.

35, 12. Augustin. civ. dei V 18), wenn er nach
dem FriedensschraB als Ratgeber und Peldlierr
bei ihm bleiben wollte. Nach Appian. Samii.
10, 3 wurden zwei verschiedene Erwiderungen
rice. T71 V./^.; nit 4-^.4- ~; '4.- ,1 _ n ... • . ° ,

Verrilter der Arzt des Pyrrhos gewesen sei. Die
Version des Antias gibt in ihrer Eeinheit Val.
Max. VI 5, 1 ; bei den Spateron verraischen sich
die ursprunglich verschiedenen Erzahlungen immer
mehr

:
bei Zonar. VIII 5 ist der Verrater noch

Nixing zis rtov lIvgQqt jitarcov Soxovvtcov, bei
Ammian. XXX 1, 21 ein Demochares (so.'J oder
nach einer anderen Angabe ein koniglicher Diener
Nikias, bei Suid. II 2, 1403 Bernh. eXte taroog

tZl' ^k + ^!
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seine Armut 3o er« SrsU oS r&v xepi „> zQd^av rov Sacdecolund Freiheit allem Beichimm vorziphfi. anrlPMfii+fl K a; a^ „„,:„..-„. _c„ j__ Jr t ... T £ .

t;und Freiheit allem Keicbtum vorziehe, anderseits.
dafi die Epeirotcn, wenn er dem Pyrrhos folgen
wollte, leicht den besseren Diener "dem schlech-
teren Herren vorziehen wiirden. Beide Gemein-
platzc sind die Grundgcdanken der langatmigen
Eede, mit der F. bei Dionys. XIX 15, 1— IS, S die
Antrage zuruckweist und in der nur wenige histori-
sche Notizen (z. B. 16, 3. 17, 1} mid die Andeu-
tungen iiber die eigenen Gcgner (17, 1—18, 1

bei den moisten aber der narnenlose Leibarzt (so
Senec. ep. 120, 6. Frontin. strat. IV 4, 2 Flor
I 13, 21. Eutrop. II H, 1. Auct. de vir. ill. 35,
ISf. Plut. Pyrrh. 21, Iff.; apophth. Fabr. 4. 5.
Suid. I 1, 656 Bernh.). Die Fliichtigkcit des
Aelian. v. h. XII 33, der Kivmg 6 ITv&oov iaigog
einfuhrt, entspricht der des Florus (a. ().), der^F.
durch Curius ersetzt. Der Wtirirangsbrief geht
bei Plut, Pyrrh. 21, 3 ebenso von beiden Consuln

fSpi^h^l, ?n
e
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(Pyrrh. 20 71; apophth. *abr. 3), wie bei Claudius; dennoch sind beide sShreibender auch die weitere Anekdote erzahlt , dali F. ' ' ' ' • - -

ebensowenig durch Gold, wie durch Schreck-
mittel — den unerwarteten Anblick eines drohen-
den Elefanten — erschuttert wurde (Pyrrh. 2u,
1-4; apophth. Fabr. 2j. Vgl. noch die Rede des
F. bei Dio frg. 40, 30-34. Zonar. VIII 4 und
die kurzeren Erwahnungen bei Cic. rep. Ill 40;
parad. 48. Liv. ep. XIII. Senec. ep. 98, 13. 120,

ganz verschieden ; wahrend z. B. das bei Clau-
dius den Namen des Nikias nennt, ist dem bei
Plutarch der Brief des Arztes beigegeben (vgl.
apophth. Fabr. 4). und die Gedanken sind auch
soast nicht dieselbeu. Bei Eutrop. II 14, 1 und
Auct. de vir. ill. 35, 14 wird der Verrater selbst von
F. in Fesseln dem Konige zugesandt (vgl. noch
Tac. ami. II 8*). Auch uber dessen Verhalten gehenfi t?;„ \ ulu "i

—--i- --,--. *-^, jau (tuii.il o.^. .-iucn uuer aessen vernaiten genen
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APophthegma uber die Lehre Epikurs, 50 die Angaben auseinandcr: nach Eutrop II 14 2von der Kineas benchtete. leert Cic. Cato 43 nieht A«r>t fL vir ;n *k k Q„ijt ™n „_ ^_-_._i *von der Kineas berichtete, legt Cic. Cato 43 nicht
dem F. direkt in den Mund, sondern seinen an-
gebliehen Freunden Curius und Coruncanius ; fur
\al. Max. IV 3, 6 und Plut. Pyrrh. 20, of. ist
es eine schlagfertige Aufierung des F. bei Pyrrhos.
Aus seinem zweiten Consulat wird dann berichtet.
dafi Eomdas Anerbieten eines Verraters, Pvrrhos
zu vergifteu, abgelehnt und dem Konig zur War-
nung mitgeteilt habe. Fiir die Entwicklung dieser

Auct. de vir. ill. 35, 15. Suid. soil er ausgerufen
haben. eher lasse sich die Sonne von ihrer Bahn
abbringen, als F. von seiner Rechtschaffenheit

;

nach Appian. Samn. 11 (wo der Senat den Dank
empfangt). Plut, Zonar. gab er aus Dankbarkeit
wieder die Gefangenen zurtick und machte neue
Friedensanerbietungen; nach Plut. Pyrrh. 21, 5;
apophth. Fabr. 5 sandten ihm die Rtfmer dafiir
ihrerseits Gefangene seines Heeres zu. So wurdep-^i ° -T

—

,, ,r; sulRU midribs ueiangene seines neeres zu. So wurde
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' 60 die Hochheraigkeit der Eomer im allgemeinen und

die Benchte des Valerius Antias imH Hm nianHins A\a A ac, r i„, k,..„j : -^ „die Berichte des Valerius Antias und des Claudius
Qnadrigarius erhalten und miteinander verglichen
hat. Nach Antias ist der Verrater Timochares
von Ambrakia, ein Freund des Pyrrhos und Vater
eines koniglichen Mundschenken , nach Claudius
ein gewisser Nikias; nach Antias meldet F. das
Anerbieten dem Senat und sendet dieser Gesandte
an Pyrrhos, nm ihn zu warnen, nach Claudius

die des F. im besonderen immer weiter ausgemalt,
ohne daB sich genau unterscheiden lafit, wer zuerst
jene und wer diese starker betont hat; nach der
Kegel, dali in den altesten Annalen das romische
Volk, der Senat and die Magistrate als solche
im Vordergrunde standen, wahrend den Griechen
die PersOnlichkeit des einzelnen Vertreters rOmi-
scher Macht starken Eiodruck machte, kOimcn
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beide Auffassungen schon in sehr friihen Dar-
stellungen des Pyrrhoskrieges gefunden worden
sein. Schon bei Lycophr. Alex. 1446—1450 hat
Holzinger (Ausg. Leipz. 1895, 58 und z. d. St.)

eine Verherrlichung des F. finden wollen (vgl.

dagegen Christ Gesch. d. griech. Lit. 4 560,5).
Ob F. bei Ausculum 475 = 279 als Legat ge-

kampft hat und verwundet wurde (Oros. IV 1,

20), mu£ dahingestellt bleiben ; in seinem zweiten
Consulat 476 = 278 hat er aber nach dem Ab- 10
zug des Pyrrhos noch einige kriegerische Unter-
nehmungen geleitet. Freilich sind sowohl gegen
seine Unterwerfung der abgefallenen campani'schen
Besatzung von Rhegion (Dionys. XX 5, 4. Appian.
Samn. 9 Ende) von B e 1 o c h (s. o.), wie gegen seinen
Bundnisvertrag mit Herakleia am Siris (Cic. Balb.

50) von Niese (Gesch. der griech. und maked.
Staaten II 48, 1 ; vgl. auch Nissen Ital. Landesk.
II 915, 7) Bedenken erhoben worden; aber der
zweite Triumph des F. de Lucaneis, Bruttieis, 20
Tarentin(is), Samnitibus (Acta triumph. Eutrop.
II 14

r 2, vgl. Liv. ep. XIII) ist schwerlich eine
- FSlschung. Aus dem spateren Lcben des F. ist

nur iiberliefert, daB er gemeinsam mit Q. Aemi-
lius Papus 479 = 275 die Censur verwaltete, und
zwar ist dies nur im Zusammenhang mit der
unendlich oft wiederholten Anekdote iiberlicfert,

daB er damals den P. Cornelius Rufmus aus dem
Senate ausstiefi, weil er zehn Pfund silbernes
Tafelgeschirr besafi (Liv. ep. XIV. Val. Max. II 30
9, 4. Flor. I 13, 22. Ampel. 18, 9. Ovid. fast.

I 208. Sen. dial. VII 21, 3; ep. 98, 13. Plin.
n. h. XVIII 39. XXXIII 142. 153. Iuvenal. 9,
If 2. Gell. IV 8, 7. XVII 21, 39. Tertull. apol.
6. Augustin. ep. 104, 6. Dionys. XX 13, 1. Pint.
Sulla 1,1. Zonar. VIII Q) ; der von Monimsen
(R. G. I 448 Anm.) durch Vergleichung mit Fab.
frg. 20 Peter bei Strab. V 228 festgestellte Wert
dieser Anekdote besteht zum Teil auch darin,
daB cr die Parteigegensatze ins rechte Licht stellt. 40
Was Val. Max. IV 4. 3, vgl. Plin. n. h. XXXIII
153 von dem eigenen Silbergerat des F. fahelt,
ist natiirlich spate Zutat, Nach dem Tode wurden
dem F. besondere Auszeichnungen zu teil ; seiner
Tochter wurde au* Staatsmitteln eine Mitgift ge.
geben (Val. Mas. IV 4, 10, vgl. 11. Apul. apol.
18

1, vielleieht weil or keine mannlichen Nach-
koramen und Verwandten hatte. die fur sie sorgen
konnten. und ihm selbst wurde g^gen die be-
kannte Verordnung der XII Tafeln die Bestat- 50
tung mnerhalb der Stadt bewilligt (Cic. leg. II
oS; falschlich als erbliche Ehre'betrachtct von
Plut. qnaest. Rom. 79, vgl. o. Bd. Ill S. 354.
o2ff.j. Vielleieht ist die Einscharfung jenes alten
(jesetzes durch einen Senatsbeschluii vom J. 494
= 260 (Serv. Aen. XI 206) daniit in Verbindung
zu bnngen, etwa als ein nachtraglicher Protest
des Senats gegen diese Auszeichnung eines Ple-
beiers. F. ist bereits fur Cicero der spriehwort-
Lcne Vertreter des alten. echten Rdmertums; 60
seine staatsmannische Einsicht (Plane. 60; de or.
Ill 56: Cato 15"), seine Gerechtigkeit (off. Ill 16),
seme Genugsamkeit (parad. 12f.j, seine Freund-
schaft mit Aemilius Papus. Curius und Corunca-
»ius (Lael. 39; Cato 15. 43), die in Wahrheit
zunachst eine politische Parteigenossenschaft war,
und vor allem seine Ararat, in der er freiwillig
verharrte (leg. agr. II 64; Tusc. lit 56), werden

so oft geruhmt, dafi Cicero sich selbst einmal
zurechtweist (parad. 50): ne semper Owrios et

Fabricios loquamur (vgl. z. B. noch Verg. Aen.
VI 843f. Porcius Latro bei Senec. controv. II 1,

17. Manil. astron. I 787. Sen. dial. I 3, 4 ; ep
120, 19. Lucan. X 152. Colum. I praef. 14
Martial. VII 68, 4. XI 16, 6. Iuvenal. 2, 1531".

11, 91. Gell. I 10, 1. Apul. apol. 10). Dieses
Bild des F. ist noch heutigentages das allein und
allgemein bekannte (vgl, dartiber z. B. Niebuhr
R. G. IH 587f.).

10) C. Fabricius Luscinus, vielleieht Enkel
von Nr. 9, 559 = 195 Praetor urbanus (Liv.
XXXIII 42, 7. 43, 5) und 564 = 190 Legat des
Consuls L. Scipio (Asiaticus) (Liv. XXXVII 4,

2)- [Hiinzer.]

11) T. Mustius Hostilius Fabricius Medulla
Augurinus s. Mustius.

12) C. Clodius Fabricius Numisius Victorinus
s. Numisius.

13) Fabricius Tuscns, Quellenschriftsteller des
Plinius, n. h. ind. 1. III. IV und VI, [Stein.]

14) (Fabricius?) Veiento. Einen Veiento er-

wahnt Cic. ad Att. IV 16, 6 als Richter im J. 700
= 54 und ebd. VII 3, 5 als Stellvertreter des
syrischen Statthalters M. Bibulus im J. 704 = 50.
Das Cognomen Veiento scheint in republikani-
scher Zeit nirgends nachweisbar und in der Kaiser-
zeit nur bei einem einzigen bekannten Mamie
Nr. 15; deshalb wird jener Veiento als dessen
Ahnherr angesehen und Fabricius Veiento ge-
nannt, was natiirlich unsicher bleibt. [Miinzer.]

15) A. Didius Gallus Fabricius Veiento. a) Li-
teratur: Borghesi Oeuvr. V 530. Keller Korr.-
Bl. d. Westd. Ztschr. Ill 1884, 86f. Mom m sen
ebd. lOSf. XII 1893, 124f. Asbach Bonn. Jahrb.
LXXTX 1885, 118. Gsell Essai sur le regne de
1'emp. Domitien 1894, 58. 268. Hirschfeld Eh.
Mus. LI 1896, 4741 Dessau Prosop. imp. Rom.
II 10 nr. 61. Newton Epigr. evidence for the
reigns of Vesp. and Titus (Cornell Studies XVI)
1901, 96. J. Willcms Le senat rom. en l'an 65
(Louvain 1902) 98.

_b) Name. Der vollstandige Name in der
Maimer Inscbrift, s. u.; bei den Autoren Arkog
Qafeixios Dio LXI 6, 2; Fabricius Veiento Tac.
arm. XIV 50. Plin. ep. IX 13, 13; Fabius Veiento
(der Gentilname ist absichtlich veriindert, vgl.

Bucheler Rh. Mus. XXXIX 1884. 283f.) Sta-
tins frg. de bello Germ, (s. u.); Fabricius Inven.
IV 129; sonst Veiento.

Leben. F. ffihrt die Namen des A. Didius
Gallus. der unter Claudius und in den Anfangen
Neros zu den ersten Personlichkeiten des Staates
gehorte is. o. Bd. V S. 410f,), und vielleic)it die
eines senatorischen ZeitgenossenCiceros (Fabricius)
Veiento (s. o. Nr. 14).' Er konnte ein leiblicher

Nachkomme des letzteren und Adoptivsohn des
Didius Gallus oder (durch seine Mutter) der Enkel
des Gallus gewesen sein.

Seiner Abkunft nach ohne Zweifel dem Adel
angehorig

:
schlug Veiento die senatorische Lauf-

balm ein und brachte es unter Nero (vor dem
J. 62) zur Praetur (DioXiphilin. LXI 6, 2; die

Stelle enthalt keine bestimmte Zeitangabe und
notigt nicht, die Praetur des Mannes, der fast

50 Jahre spater noch lebte, gerade in Neros erstes
Jahr, 54/55, zu setzen; dafi F. unter Nero auch
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zum Consulat gelangt sei, ist kaum anzunehmen,

da ihn Tac. ann. XIV 50 sotist Consular nennen

wurde). Als Praetor machte er in der Haupt-

stadt durch die ungenierte Art von sich reden,

mit der er gegen die mafilosen Forderungen der

Rcnngesellschaften vor aller Welt demon strierte;

statt der Pferde verwendete er bei seinen Spielen

dressierte Hunde (Dio LXI 6, 2. 3). Auch sonst

scheinfc sich Veiento in jiingeren Jahren keinen

Zwang anferlegt zu haben. In Biichern, denen

er den Namen codiciUi gab, sagte er Seuatoreu

•and Priestem (was auf das namliche hinauskommt)

viel Ehrenriihriges nach (Tac. ann. XIV 50). Es

ist nicht zu ersehcn, ob die Schrift era unvcr-

hulltes Pamphlet oder eine Satire war mid ob

der Titel an die letztwilligen Bestimmungen er-

innern sollte (Peter Geschiehtl. Lit. lib. d. rom.

Kaiserzeit I 180. Teuffel-Schwabe Gesch. d.

rom. Lit. IF' 728. Schanz G. d. r. L. II 22,

282) oder einfach ,Notizbiicher bedeutete (vgl.

0. Bd. IV S. 175, 1). Die Publikation zog ihm

natiirlich Feindschaft und zuletzt eine Anklage

zu. die Tullius Geminus im J. 62 — offenbar tot

dem Senate — vertrat. Der Anklager erhob aulier-

dem noch die Beschuldigung, vmdttata ah eo

munera principis et adipiscendorum honoriwh

ins. Man kann daraus auf personlichen Einflufi

am kaiscrlichcn Hole schlieBen. Dafi dieser nicht

allzu grot) war, ersieht man jedoeh aus dein Aus-

gang des Prozesses. Nero zog, da die Anklage

die Person des Ilerrschers mitbetraf, die Sache

vor sein Forum mid verurteilte Veiento, dessen

Schuld erwiesen war, zur Ausweisimg aus It alien.

Seine Schrift wurde verbrannt, aber, wie immer

in solchen Fallen, infolgodessen erst recht ge-

lesen. Als man sic spater (fruhestens unter Galba)

wieder freigab, geriet sie in Vergesscnheit (Tac.

ann. XIV 5U). Nach Neros Tode muB also das

Urteil iiber Veiento aufgehoben worden sein. Unter

der Flavischen Dynastic gelangte er zu auBer-

ordentlichen Ehren.

In der In schrift eraer Vfeihegabe, die Veiento

und .seine Gattin Attica in ein Heiligtum der

keltisch-germanischen Gottin Nemetona bei Mainz

stifteten, nennt er sich co(n)s(ul) III und Mitglied

von drei hohen PricsterkoRegien : XVcir sacris

faeknd(h), soddlis AwjustriffisJ, sodfaikj Flavia-

Ifa), Hwhalis) Titmlis (OIL XIII 7253 = Des-

sau min, Abbildung in Altert. uns. heidn. Vor-

zeit Mainz V Taf. 21, Literatur zur Inschrift s.

o. a). In die Priesterscbaft, die den Kult des

Divus Vespasianus , spater auch den des Divus

Titus zur Aufgabc hatte. ist er verniutlicb schon bei

ihrer Grundung von Titus aufgenommen worden

;

so konnte sich erklareu, dal'i er abweichend vom

sonstigen Gebrauch die geistliehe Wurde soliera-

bar als zweifache aniubrt ivgl. Gsell 51, 1).

Begreiflicherweise genofi dieses Priestertum unter

Domitian besonderes Ansehen (vgl. Dessau Ephem.
epigr. Ill p. 213}-, iiberdies war Veiento der erste

uns bekannte Senator, der gleichzeitig beiden

sodalitates divorum, die es damals gab, ange-

horte (Mommsen Korr.-Bl. III 104. Howe Fasti

sacerdot. 11): ein Beweis hoher kaiserlichcr Gunst

und unbediugt monarchischer Gesinmmg.
Veiento war alle dreimal Consul suffectus; es

ist nicht tlberliefert, in welchen Jahren. Doch

kann man annehmen, dafi er mindestens den ersten

seiner Consulate Vespasian verdankte, dessen

Priester er nach des Herrschers Konsekrierung

wurde (s. o.). Den dritten Consulat verlieh ihm

Domitian. Darauf weist zunachst die Angabe

der Epit. de Caes. 12, 5 eonsulari honore fune*

turn . . . apud Domitianum; ferner nennt ein

Fragment des unter Domitian geschriebenen Car-

men de bello Germanico von Papinius Statius,

das uns die luvenalscholien des Valla (zn sat.

10 IV 94) bewahrt haben, Veiento schon als drei-

fachen Consul (Nestorei mitis prudentia Crispi

et Fabius Veiento, potentem signat uirumque
purpura, ter memores implerunt nomine fastos,

vgl. Jahn Rhein. Mus. IX 1854. 027. Bucheler
ebd. XXXIX 1884, 2831 Schanz G. d. r. Lit.

II 2 2
, 127). Man nimmt gewohnlich an, daB

das Gedicht des Statius den ersten Germanen-

krieg Domitians (83 n. Chr.) zum Inlialt hatte

(Bucheler a. a. 0. As bach Bonn. Jahrb.LXXIS

20135; Westd. Ztschr. V 370 [gegen die Heran-

ziehung von Iuven. IV 147 vgl. Friedlander
v.. St.], Mommsen Korr.-BL XII 125. Gsell

48, 6. Vollraer Statins silv. S. 14). Dies ist

aber keineswegs bewiesen; ebensogut kann es sich

urn den Krieg des J. 89 handcln und das Carmen

de bello Germanico zwar versehieden sein von dem
grofien Epos iiber Domitians Taten, das Statius

plantc, aber — trotz Vollmers Widcrsprnch (a.

a> o.) — identisch mit dem Panegyricus, der

30 dem Dichter im albanischen Agon den Preis ein-

tuug (dafi Domitian im J. 81) am Kriegsschan-

platz erschien — Ritterling Westd. Ztschr, XII

229 bestreitet es — , zeigen die von Gsell 197

angeffihrten Stellen). Es blcibt demnach unent-

schieden, ob Veientos dritter Consulat spatestens

dem J. 83 oder 88 — das J. 89 ist ausgeschlossen

(s. u.) — zuzuweisen ist; im ersteren Falle kamen,

da Domitian am 13. September 81 die Regierung

antral, nur die J. 82 oder 83 in Bctracht (Biiche-

401er, Asbach, Mommsen und Gsell rekon-

straieren aus der Statiusstelle ein Consulnpaar

Fabricius Veiento und Vibius Crispus, doch ev-

fordern die Wortc des Poeten diese Deutung nicht;

iiberdies liifit sich in keinem der Regierungsjahre

Domitians ein Suffectconsulat zweier tcr comities

unterbringen , da diese nur zwei eponymen Con-

suln von liiindestens gleichem Range folgcn konnten

— solclio fin den sich aber unter Domitian nicht;

Veiento und Crispus konnen nur Suffccti^ des

50 Kaisers selbst gewesen sein, und zwar in einem

der J. 82—85 oder 88 ; in den J. 80 und 87 sind

uns die urmiittelbaren Nachfolger Domitians im

Consulate bekamit, 89 fungierten Privatpersonen

als ordinarii, vgl. Klein Fasti cos.; ganz un-

wahrscheinlich ist endlich, dab Statius an der

zitierten S telle den beiden Consularen einen Rang

beilegt. den sie erst spater erreichten).

Xach Mommsens allgemein gebilligter An-

schauung (Korr.-Bl. XII 124f., vgl Ritterling

60ebd XVI 64. Gsell 186. Schumacher Altert.

uns. heid. Vorzeit Mainz V 113) hat Veiento die

Mainzer Votivgabe in demselben Jahre gestiftet, in

wekhem wir ihn (bei Statius) an einem kaiser-

lichen Consilium beteiligt finden; als einer der

Comites Augusti im Germanenkrieg habe er der

Nemetona. einer von linksrbeinischen Germanen-

stammen verehrten Gottin des Kampfes (vgl. Ihm
in Roschers Lei. d. Myth. Ill 106. Zange-
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meistcr zu CIL XIII 6131. Schumacher
a. a. 0. Griinenwald Korr.-BI. XXIV 212),
seine Gabe dargehracht. Die Annahme hat viel

far sich, nur ware z'u bemerken, dafi Statius viel-

leicht eher den Kronrat vor dem Aufbruch des

Kaisers von Rom, in der Albanervilla Domitians
geschildert hat , an derselben Static , die dem
parodistischen Gegenstlick — Iuven als vierter

Satire — als Schauplatz dient (vgl. Vollmer a.

Fabricius pons 1942

tafeln zugezogen, war dort (offenbar als rang-
hOchster Senator) der unmittelbare Tischgenosse
des Kaisers, muBte freilich bei einer solchen Ge-
legenheit, als Nerva fragte, was Catullus Messa-
linus geschehen wiirde, wenn er noch lebte, die

boshafte Bemerkmig des Iunius Mauricus horen:
nobiseum cenaret (Plin. ep. IV 22, 4—6. Epit.
de Caes. 12, 5). Im Senate fand sich der greise,

an Ehren und Auszeichnungen wie kein anderer
a. 0. S. 14 ; Mommsens spater zuriickgenommene 10 Standesgenosse reiche Mann recht vereinsamt. Er
Vermutung , dafi F. der Senatsgesandtschaft an-

gehOrte, die Traian im J. 97 von seiner Adoption
durch Nerva verstandigte [Korr.-Bl. Ill 104],
diirfte nicht das Richtige treffen ; zu dieser Zeit

hatte Veiento keinen Anhang mehr im Senate).

Unter Domitian nmfJ Veiento eine grofie Rolle
gespielt haben. Die hochste Auszeichnung, die

ein Senator erlangen kounte, den dritten Consulat.
empfing er von diesem Herrscher, der ihm wohl

sprach im J. 97 als Erster von den Consularen
fur Publicius Certus, gegen dessen Vorgeheu unter
Domitian sich ein Angriff des jiingeren Plinius
richtete (vgl. zur Zeitbestimmung Mommsen Hist.
Schr. I 372. 424). Als er jedoeh zum xweiten-
mal das Wort ergriff, w^urde seine Rede, obgleich
ihm ein Volkstribun seine Unterstiitzung lieh,

durch Larm und Zwischenrufe, zuletzt durch den
SchluB der Sitzmig unterbrochen ; er nan nte dies

auch eine oder gar zwei seiner Priesterwurden 20 selbst eine contumelia, und mit einem Homerischcn

113. 123-129, vgl. Borghesi a. a. 0. Fried-
lander /.. St.). Offenbar envies er sich als gut
verwendbar und vollkomnien dem Kaiser ergeben,
dem viel daran liegen muBte, in dem stets be-

argwcihnten , endlich bitter gehaiiten Senat auf
dies zu ailem willlahrige Werkzeug zahlen zu 30 Mus. LI 4741).

cilli, mit dem geringsten Recht. Auch Traians
Regierungsantritt liat Veiento wahrscheinlich noch
erlebt. Er wird der dreifache Consul gewesen
sein, der dem Senate angehorte, als Traian im
J. 98 den dritten Consulat fur das folgende Jahr
ablehnte (Plin. paneg. 58; vgl. Hirschfeld Rb.

konnen. Unter den hervorragenden Gehilfen,
deren sich Domitians an bedeutenden Leistungen
reiche Regierung erfreute, den bmii amici dieses
Kaisers (vgl. Hist. ang. Alex. 65. 5), kam Veiento
gewiB kerne geringe Rolle zu. Freilich betatigte
er seine kaisertrenc Gesinnung auch auf einem
Gebiete, auf dem ihm andere dieser ,Freunde l

,

wie Pegasus oder Rutilius Gallicus, keine Gesell-
sehaft leisteten. Er wird in der Epitome de

Es ist unsicher, ob Veientos Name bei Iuven.
VI 113 die Vorstellung eines greisen oder auBcr-
lich abstoBenden Mamies erwecken soil oder ob
ihn der Dichter hier als Gatten der Eppia nennt,
die, obwohl sie ihrern Gemahl Knaben geboren
hatte, mit dem Gladiator Sergius nach Agypten
durchging (s. Friedlander z. St; in den'Seho-
lien ist von Veiento gesagt: senator, mart tux

eontemptus). Da sich dieser Skandal vor dem
Caes. 12, 5 als heimlichcr Delator bezeichnet 40 J. 83 abspielte (s. o. Eppius Nr. 4, ferner Bd. V
(muftos oeeuU-iscrimmaUombtfspcrsec:utunt),\iri({ '

'
'

" _ "~

schon sein Zeitgenosse Plinius gedenkt seiner in

nicht niiijzuverstehender Weise uf/xi omnia, cum
hominetu nominavi ep. IV 22, 4; auf ihn und

S. 1515), ist Eppia in letztereni Falle versehieden
von Attica, welche die Mainzer Inschrift als Veien-
tos Gemahlin nennt,

Noch an einer anderen Stelle wird Veiento
von Iuvenal genannt (III 185). Quid das, fragt

der Satiriker, ut te rcspiciat ela-uso Veiento la-

bello ? Auch dies.-r Charakterzug steht dem Mamie
nicht iibel, der aus einem dreisten Junker oin— -..,,--. bedachisaiuer Opportunist geworden war, Skrupel-

der geiahrhchsten Angeber, L. Valerius Catullus 50 losigkeit aber in jeder Lebensilage liewiesen hat.
Messalinus. an die Seite. Dennoch erkennt man

"

[Groag.l

sdnesgleichen spielt vermuth ch Tacit as in der
Emleitung der Historien an, wo er von den Dela-
te ren sagt mcerdotia d coimdatus ut spolia
adf.pii hist. I *2). Das gleicli zu erwalmende Witz-
wort iles Iunius ilauricus >tellt ihn sogar einem

aus der relativ zoruckhaltenden Art. in der Iuvenal
und Plinius von ihm sprechen. daB Veiento es
vevstanden hat, die Dinge nicht auf die Spitze
zu treiben — ein klug^r Mann, vorsichtig und
schmiegsam, in alien Satteln gerecht (prudens
Veiento Iuven. IV 113; ebd. v." 123ff. persifliert
der Dichter seine fur das Ohr des Gebieters be-
rechnete, nicht aus der Fassnng zu bringende

Fabricius pons, in Roin , steinernc Briicke
(wahrscheinlich an Stelle eines alteren holzernen
Stcgs, s.Hiilsen Jordan Topogr. I 3, 033 A. 26)
vom linken Tibernfer (Marsfeld) nach der Insel,

erbaut im J. 62 v. Chr. von dem Curator viarum
L. Fabricius iCass. Dio XXXVII 45, 3), wieder-
hergestellt (nach Beschadigung durch die Hoch-
flut von 22 v. Chr.) von den Consuln Q. Lepidus

Beredsamkeit; in lobendem Smne nennt ihn 60 und M. Lollius (Bauinschrift CIL VI^i:105'und'
Sstatius [s. o.] Fabius Veiento und will damit 31 594). Erwahnt noch von Porphyrio zu Hor. sat,
an den Cunctator erinnern , vgl. Bucheler a. — - ^ -

-- - -

a. 0.).

Als sich nach dem Untergang Domitians der
allgemeine HaB gegen die Stutzen seines Regimes
wendete, hatte Veiento ohne Zweifel keinen leichten
Stand. Docli er verstand es, auch bei Nerva sein
Ansehen zu behaupten. Er wurde engejen Hof-

II 2, 36, in der Appendix I der Regionarier
(Jordan Topogr. II 566 1 und bei Polemius Sil-

vius 545 ed. Mommsen. Jetzt Ponte Quattro Capi
(im Mittelalter pons htdaeorum). (Jber das Bau-
liche Piranesi Antichita di Roma IV 7f. 16
—19. Vgl, Jordan Topogr. I 1, 418 und dazu
Hulsen I 3, 632. [Hiilsen.]
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M. Fabrinius, Mlinzmeister um oder bald apud Oraeeos tragiea comica satyrica mimica,
nach 664 = 90 (Mommsen Miinzw. 582 nr. 212). apud Romanos praetextata tabernaria Atellana

[Mtinzer.] planipes (die Ausffihrung des Einzelnen ebd.

Fabula. 1) Fabula {"Pafiolav Pint., Faulam p. 487ff. isfc ein sonderbares Gemisch guter Uber-

d. h. Fauulam, Fabulam Lact.) , Bemame der lieferung und arger Miflverstandnisse) in der Weise
Hetaere Acca Larentina bei Plut. qu. Bom. 35 zu Grande zu liegen, daU die Namen tragoedia

und ahnlich auch bei Lact. Inst. div. I 20, 5 durch crepidata, comoedia durch palliata und
(s. o, Bd. I S. 132), wohl mit Mommsen (R(Jm. togata und satyrica durch Bhintonica (s. dazu
Forsch. II 6, 16) etwa als ,Schwatzmaul' zu ver- P. Marx Interpretationum hexas, Ind. lect. v.

stehen. Die altere Auffassung (z. B. P r ell er- 10 Rostock f. d, Wintersem. 1888/89, llf.) ersetzt

Jordan Rom. Mythol. II 27), die in F. eine wurden. [Wissowa.]

Gottin sah und auf Grand welcher A, Reiffer- Fabuliiius, rOmischc GottTieit, von Varro im
scheid (Analecta Horatiana, Ind. lect. Vratis- Logistoricus Catus vel de liberis educandis (Non.

lav. 1870, 4f.) bei Hor. c. 14, 16 Fabulaeque p. 532 M.) miter den pueHlitatis praesides dei ge-

Manes als einen Hinweis auf den angeblichen nannt : sic cum prima fart incipiebant, sacrifica-

Zusammenhang der Manen mit Acca Larentia bant divo Fabulino. Vgl. Far in us. [Wissowa.]

= Fabula verstand, diirfte heute kaum mehr Fabnlla. 1) Gemahlin eines sehr vornehmen
Anbiinger haben (konfus E. Baehrens Jahrb. Valeriers, der als Proconsul von Asia seinen Sohn

f. Philol.CXXXI 1885, 781,3). S. auch u. S. 2064. durch den Tod verlor (epist. Apollonii 58 bei

2) Fabula ist bei den ROmern die offlzielle 20 Philostr. ed. Kayser I p. 359ff.)
(

als verstandige

Bezeichnung kunstmafiiger dramatischer Dich- und trcue Fran geriihmt [sxsig yvvaixa sptypova

tungen jeder Art, sowohl der TragSdie wie der -tpilavSgov); s. Valerius. [Groag.]

KomOdie , Varro de 1. 1. VI 55 ah eodem verbo 2) Fabul wird im Testament des Dasu-

fari fabulae ut tragoediae et comoediae dictae. mius (CIL VI 10 229, 19) zwischen Minicius Iustus

Diomed. G. L. I 490, 21 = Suet. frg. p. 10, 3 und Iunius Avitus gcnaunt. Der Herausgeber

ReifF. dramata autem dieuntur tragiea ita ut denkt an Fabul[la eius] : dann ware diese die

comica napa to dgdv id est agere, laiine fabulae Gattin des Minicius Iustus.

appellantur sive fatibulae; in Minis enim fa- 3) Fabulla (die Scholien im cod. Pithoeanus

bulis plura sunt (diverbia quae fantur quam) baben Tabidla, Jahrb. f, Philol. Suppl. XXII 400),

eantica quae canuntur ; vel a faeiendo, nam et 30 unsittliclie Frau, Iuven. II 68.

agi fabula non (res modo) referri ah actoribus 4) Fabulla, willkurlich gewahlter Name, fur

dieitur. Donat. de com, p. 25, 17 Wessn. fabula verschiedene weibliche Charaktere ve-rwendet, Mar-

generale nomen est, eius duae primae partes tra- tial. I 64. II 4], 11. IV 81. VI 12. VIII 33,

goedia et comoedia (vgl. Don. zu Ter. Ad, 7 17. 79. [Stein.]

p. 10, 10 Wessn. ut apud Graecos §Qafia sic Fahullinus, erdiehtetePersonlichkeit, Martial.

apud Latinos generaUter fabula dieitur). Das XII 51. [Stein.]

Wort erscheint zuerst in den Aufzeichnungen iiber Fabullus. 1) Frcund des Catull. Der Gentil-

die dramatischc Auffiihrung des Livius Andro- name ist unbekannt; in der Kaiserzeit kommen
nicus im J. 514 = 240 bei Cic. Brut. 72; Tusc. u. a. Fabii Fabulli vor (s. d.). Catull richtete

I 3. Liv. VII 2, 8 u. 6., wahrend Cassiod. chron. 40 an F. c. 13, eine scherzhafte Einladung zur Mahl-

zum J. 515 (Mommsen Chron. min. II 128) zeit, etwa im J. 694 --60, als sein Liebesbund

das Wort f. durch tragoedia et comoedia ersetzt: mit Lesbia noch bestand (vgl. 13, llrY.), und an

his coss. ludis Homanis primum tragoedia F. und Veranins c. 28 nach seiner im Friihjahr

et comoedia a Lucio Livio ad scaenam data, 698 = 56 erfolgtcn Riickkehr aus Bithynien (vgl.

F. ist in dieser Bedeutung tbertragung des 28, 7ff.). Nach 12. 14ff. waren F. und Veranius

griechischen Wortes f.ivl)og, Lyd. de mag. I 4(» zusammen in Spanien, wahrend der Dichter in

p. 41, 11 W, Tote Alftiog (soEeuTcns, Hss. Rom weilfce (vgl. die BegriiHung des heimkeh-

Th'tog) 6
c

P(ouaTo$ y.of.ux6; uv&ov sxzdzt-aTo renden Veranius c. 9), und nach c. 28 und 47
{-; fabulam doci/it Cic.) h xfj 'Po'jurj. Corp. waren sie wahrend seines Aufcnthalts in Bithy-

glos^. lat. II 373, 17 u. o. fabula ^e^'fdaneben 50nien cbenfalls in einer Provinz, und zwar im Ge-

fabula boO.ua ftf&og II 69. 45, fabula doa/ua II folge eines Statthalters Piso, von dem sie in

496, 56. 545. 37, f. dovLfta ixi xotfyiaToz II 280, ahnlicber Weise entttiuscht wurden, wie Catull

15, /'. noiuqibia II 75, 6). Die griechische Teilung von seinem Propraetor C. Mem mius. Wahrschein-

des Dramas in Toayo^t'a und y.oj/uco&ia wird von lich ist dieser Piso L. Calpurnius Piso Caeso-

der romiscben Philologie in der Weise weiterge- ninus (o. Bd. Ill S. 1387ff.}, und die Provinz

fuhrt . dafl die Tragodie weiter in die beiden das damals von ihm verwalttte Makedonien; in

Unterarten f. crepidata und praetexta (oder prae- Spanien mtissen dann F. und Veranius einige

textata), die KomOdie in die sieben Untergat- Jahre friiher gewesen sein. wohl vor 694 = 60.

tungen f. palliata, togata. tabernaria, Atellana, Bedenken gegen diese meistens angenommene Auf-

mimus, Rhintoniea und planipedia zerlegt wird 60fassung sind u. a. von B. Schmidt (Proleg. seiner

(die Einteilung vollstandig bei Lyd. de mag. I Catullausg. XLIXff.) geltend gemaeht worden, der

40, bei Donat. de com. p. 25, 17ff. Wessn. fehlt die spanische Reige mit der im Gefolge des Piso

die crepidata, bei demselben zu Ad. 7 p. 10, 12f. unternommenen gleichsetzt und so zu der An-

Wessn. die palliata und planipedia, bei Euanth. nahme einer sonst nicht iiberlieferten Stattbalter-

p. 21 , Iff. aufier diesen beiden auch die crepi- schaft eines Piso in Spanien im J. 697 =^57 ge-

data): dieser Neanteilung scheint die bei Diomed. notigt wird; indes scheinen weder die Argumente
p. 482, 27 gegebene doppelte Vierteilung poe- gegen die erste noch die for die zweite Ansicht

mates dramatici vel aetim genera sunt quaUuory darchschlagend zu sein. [Munzer.]
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2) Fabullus s. Fabius Nr. 74. 75. Bildliche Darstellungen von Stab-F. sind nicht
3) Fabullus. An ihn richtet Martial. V 35. VI selten. Auf Vaeen: D'Hancarville Antiqu.

72. XII 20. 22; Friedlander zweifelt, ob es Hamilton II 25. 30. 58. Tischbein Vases Hamil-
eine wirkliche Personliehkeit ist. Man kfinnte ton III 48 (F.-Laufer, von denen einer eine ein-

an denselben vielleicht auch XI 35 denken. Hin- fache, ein anderer eine mit einem vom Stab aus
gegen ist der Name wohl nur beispielsweise ver- nach unten gewolbten Handschutz versehene Stab-
wendetlll 12. IV 87. 1X66. XII 85. [Stein.] F. trfigt). Millin Peint. de vases I 30. II 30.

4) s. Famulus. 31.42. Laborde Vases Lamberg I 14. 15, Mon.
Facanis pagus, in der Nahe von Concordia, d. Inst. VIII 10. Arch. Ztg. 1868 Taf. 9. Gaz.

auf der Inschrift eines Cippus, gefunden bei Villa- 10 arch. IX 1884 pi. 44—46. Auf der Vase Arch,
nova (pagi Facanis ped. MDCCLV), Not. d. • Ztg. 1883 Taf. 18kampfen die Lapitheumit dicken
scavi 1892, 33G,

_ _

[Hiilsen.] Stab-F. Fcrner KGrte Etr. Spiegel V 5 (mit
Fachincihae (Faehimhae, Fahineihae), Bei- zwei nach unten gewolbten runden Scheiben als

name der rheinischen Matronen auf Inschriften Handschutz nahe dem oberen Ende). Erotcn-
aus Zingsheim (in der Eifel) und Euskirchen. sarkopbag aus Sparta Baumeistei Denkm. Fig.
J. Klein Bonn. Jahrb. 96—97, 157ff. 102, 180. 1618 = Arch. Ztg. 1880 Taf. 14. Oft bei den

groBen Iphigenienbild
am besten erhaltene Inschrift lautet: Matronis 20 Helbig 1333 (Mon. d. Inst. VIII 22). Fackel-
Fahineihis M, [lujnius Placifdjus et Bassmfnla tragender Sklave Dieterich Pulcinella Taf. II.

Quieta t. s. I, m. Der Beiname ist sicher ein Es werden zwei Arten von Stab-F. unterschieden

:

topischer; nach Pohl Bonn. Jahrb. 103, 168 fonnlose Holzscheite und solche, die mit einer
hangt der Name zusammen mit dem des Fey- gewissen Zierlichkeit eearbeitet sind, lctztcre
bachs (Feibach, Veibacb). Vgl. den Ortsnamen nach Etym. M. 570, ^Xoyvk genannt. Solche
Faca (ahd. fall) bei Fflrstemann Altdeutsches zierlichere Stab-F., genmdet und nach unten ver-
Namenbuch II 2 529ff. (Fachina die Fecht bei jiingt, kommen auch auf Bildern vor: D'Han-
Colraar); der Frauenname Fahena CIRli. 251, c arvi 11 e Antiqu. Hamilton II 30. Millin Peint.
Vielleicht ist derselbe Beiname auch in der Eus- de vases I 31. 42; besonders aber gehOren wohl
kirchener Inschrift CIKh. 563 (Matronis Cai- 30 hierher die mit Streifen versehenen, entweder ring-
mimais) herzustellen. [Ihm.] fSrmig an mehrcren Stellen (Tischbein Vases

Fackelii {daig, lauTids, fax, taeda), wurden Hamilton I 36. 51. Ill 48. 54. Millin I 36) oder
vielfach gebraucht. Auf Grund der z'ahlreichen spiralfOrmig (D'Hancarville IV 100. Laborde
Erwjihnungen in der Literatur und der ebenso Vases Lamberg I 63, wo Demeter eine lange,
zahlreichen bildlichen Darstellungen konnen wir nicht brennende Stab-F. tragt, oben zuni leich-
folgende Artcn untcrscheiden. teren Anzanden eingekerbt, ' sorgfaltig genmdet

1. Natur-F. Ein Zweig oder Ast, mit Vorliebe und mit einem Spiralstreifen verziert).

von einem harzbaltlgen Baume, wird einfach an- 3. Kreuz-F„ eine Abart der Stab-F.: ein Stab,
gcziindet. Ein langer Fichtenast als F. auf einem auf dessen Spitze ein Kreuz aus kleineren Hslzern
Relief der Dresdener Dreifufibasis Arch. Ztg. 1858 40 angebracbt ist, und zwar so, dafi es entweder
Taf. Ill, 3. Ein deutlieh in seiner Naturlbrm horizontal auf der Spitze aufliegt (Baumeister
charakterisierter Stab mit Ornamentstreifen wie Denkm. Fig. 2042 A = Mon. d. Inst. VIII 9.
umgewickelte Bander verziert Mon. d. Inst. VIII 42. Arch. Ztg. 1867 Taf. 221. Millin Tombeaus de

... _ , lgen Lned. Jloimm.1 16). 1879(=A.™.
XVIII 233 als Winter-, Vergil Georg. I 292 als Ztg. 1844 Taf. 15). Mon. d. Inst. VI 42. Bull.
Nachtarbcit. Um sie brennbarer zu machen, Napol. N. S. VI Taf. 8. VIII Taf. 7 (= Arch.
kerbte man sie ein iincidere. mspicat Plin. Verg. Ztg. 1867 Taf. 221). Elite ceram. I 25. Cano-
a. O. und Eel. 8, 29; spicatae faces Grat. Cyn. leiusschale Ann. d. Inst. 1883 Taf. I. Diese F.,

484), oder man zerspaltete und zerquetschte sie

:

iiber die keine literarische Uberlieferung vorliegt,
multifidae faces Ovid. met. VII 259. Eine solche flndet sich vorwiegend als Attribut der Gottinnen
F. aus Eichenholz hiefi nach Seleukos bei Athen. von Eleusis; aber auch sonst, Elite ceram. I 25,

.
, _ ,

...... __ — _ Vasensammlg. zu Neapel: F. mit Qu^
Stab-F. wird auch die Wei tidorn-F. des romischen holzern. Stephani Vasensamml. d. Ermitage
Hochzeitsritus zu rechnen sein (Marquardt Pri- 1076. 1161.
vatl.* 55) und uberhaupt die Hochzeits-F.: in- 4. Biindel-F., zusammengebundene Stabe oder
eide faces Verg. Eel. 8, 29. Aber die Ausdriicke Reiser, die man am ehesten als Weinreben fassen
bffiovQyoi, daSoxojtstv (Theophr. h. pi. Ill 9, 3; wird (Aristoph. Lys. 308 m. Schol. Phot. les. 378, 1).

c pi. V 16, 2) beziehen sich nicht auf Anferti- Sie erscheint auf Bildwerken in sehr verschiedenen
gang von F., sondern anf Harzgewinnung. GrOfien, von der ganz groBen, die auf dem Boden
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stehend die haltende Person manchmal betracht-

lieh iiberragt, bis zu der etwa armlangen Hand-
F. ; auch in verschiedenen Formen, indem sie

meistens in ihrer ganzen Lange die gleiche Starke

hat, manchmal aber doch gegen das untere Ende
sich verjimgt, zum bequemeren Anfassen, so z. B.

D'Hancarville Antiqu. Hamilton IV 64. Ur-

spriinglich ist dies vielleicht so zu vcrstchen, daB
das obere Ende sich erweitert durch Abbrennen

nach oben offenen Schale, der Form nach aus

Metall, die unten mit einem Handgriff versehen

ist; und es ist wohl so zu verstehen, dafl dieser

hohl und in ibn das Biindel hineingesteckt ist.

In einem Relief der Dresdener DreifuBbasis (Arch.

Ztg. 1858 Taf. 111} wird erne solche F. auf einer

Basis aufgestellt. Auf diese F. hat Botticher
Arch. Ztg. 1858, 200 (wo auf Taf. 117 die bild-

lichen Darstellungen zusammengestellt sind) den

der Umschnurungeu. Biindcl-F. sind die Serai 10 Namen <pavog bezogen, der Aristoph. Lys. 308 in

Horn. II. XI 554. XVII 668. Aristoph. Vesp. 1361

;

Seouevetv /MjixdSas Polyb. Ill 93, 4 ; vgl. Etym.
M. 570, 9 Za/tJid&Es fiedsuvvai. Das Wort <pavog

oder Travog bczeichnet bei den Attikern sowohl

ein Reisigbimdel (Athen. XV 700 b) als eine F-,

die also wohl als Bundel-F. zu faasen ist. Spater

heifit yards Laterne.

Die ganz groBe, in ihrcr ganzen Lange gleich

starke Biindel-F. ist Attrihut der eleusinischen Got-

Vcrbindung mit einer yvrqa vorkommt, unter der

Botticher die Schale jenes F.-Halters Yersteht.

Doch beruht dies auf Mifiverstandnis; bei Aristo-

phanes 1st die yvrga ein Feuerbecken (297. 316),

in dem der aus Weinranken (308) bestehende

yards (316 audi kaimng genannti angeziindet wird.

<Pav6$ ist also hicr wie sonst (Athen. XV 700 b
und das dort Augefiihrte. Eekker Anecd. I 50.

Phrynichos yards, Phot. kauTirr/o und yards) ein

tinnen und ihrer Priester. Souamcntlich aufVasen. 20 mehr oder weniger fackelartiges Reisigbimdel, das

Baumeister Denkm. Fig. 250. 251 (= Coinpte

Rendu 1859 Taf. IT. 1862 Taf. III). Gerhard
Etr. u. camp. Vas. Taf. C 4. Tischbein Vases

Hamilton I 18. IV 18. Millin Peint. de vases

II 32. Laborde Vases Lamberg I 63. D union t-

Ch a pi a in Coram, de la Grece propre 37, Ferner

Demeter im Parthenonfries , Michaelis Parth.

Taf. 14, 26. Eleusinisches Belief Baumeister
Fig. 45 (Mon. d. Inst. VI 45). Doch haben auch

im Haushalt zum Brennen gebraucbt wurde. das

man beim Kramer kaul'te und iiber dessen schlechte

Beschaffenheit und Feuchtigkeit man oft klagte.

Dagegen ist die in Frage stehende F. wahrsehein-

lich ein Biindel von Wachskerzen. Dies ist zu

schlieBen nieht nur aus der glatten Form und
den kleinen Dimensionen , sondern audi aus der

Schale, die vollkommen verstandlich ist, wenn sie

dazu diente, das herabriunende Wachs aufzufangen,

sie manclimal kleinere F. So Baumeister Fig. 30 wiihrend Vorrichtungen fur Bandschutz an F. (s.

520. Mon. d. Inst. XII 35, auf dem Relief Arch.

Ztg. 1840 Taf. 11. Ganz kurz oft in Triptolemos-

darstellungen: Baumeister Fig. 1058 (Mon. d.

Inst. IX 43J. Mon. d. Inst. 1 4. Laborde Vases

Lamberg I 40. 63. Tischbein Vases Hamilton

I 8. IV a. Elite ceram. Ill 51-58. 64. Zusarnmen-

stellung der Demeterdarstellungen bei Overbeck
Kunstmyth. Taf. 14 —16. Andrerscits fehlt es

auch nicht an Darstellungen andrer Personen mit

Bundel-F., die kanm kleiner sind als die eleusi-40

nischen. So die F.-Laufer D'Hancarville An-

tiqu. Hamilton I 40. II 130. Ill 30, der Oistros

auf der Medeavasc Baumeister Fig. 980 (Arch.

Ztg. 1847 Taf. 3} u. a. m. Die kurze Bundel-F.

ist in der Vasenmalerei die weitaus hcrrschende

F.-Form. Sie findet sich hier in den Handen der

verschiedenartigsten Personen : als Hochzeits-F.

(Gerhard Auserl. Vasenb. 39. 146. 147. 312, 1),

beim Komos, bei Figuren des bakchischen Kreises,

o,), Kandelabern und Thymiatevien durchaus nach

unten gewolbt sind (Friedcrichs Kl. Kunst 165.

172). Zu verglcichen ist die Darstellung des

pompeianisehen Bildes Helbig Wandgem. 1822

(Termite III 3, 18), wo auf einem ganz ahn-

lichem Halter (statt der gewolbten Schale ein

fiaeher Teller: e$ ist nicht klar, ob mit aufstehen-

dem Rande) offenbar eine kurze und starke Wachs-
kerze brennt.

tJbrigens kommt beim F.-Lauf keineswegs nur

diese Form der F. vor. Auf den Vasen D'Han-
carville Antiqu. Hamilton I 40. II 130. Ill BG

tragen die F.-Laufer lange Biindel-F. , Tischbein
Vases Hamilton III 48 Stab-F.. von denen eine

mit einer nach unten geoffneten Schale als Hand-
schutz versehen ist, Baumeister Fig. 563 (Ger-

hard Ant. Bildw. 63, 1), kurze Gelafi-F. , von

denen jetzt zu reden ist.

5. GefaB-F., d. h. eine P.. die nicht selbst

Hekate, Artemis (auch aufdem ReliefBaumeister 50 brennen soil, sondern an ihrem oberen Ende eine

Fig. 103), Erinyen u. a. Es geniigt, zu verweisen

auf Baumeister Denkm. Fig. 18. 449. 462, 463.

537. 700. 847. 1396. Nicht selten fehlt die An-
gabe der in der W'irklichkeit unentbehrlichen Um-
.schniirung; so z. B. Elite ceram. II 43. 45. Ill

37 a.

Eine besondere Art Biindel-F. hat man er-

kennen wollen in einer beim F.-Lauf iiblichen

Form, dargestellt auf Vasenbildern (Tischbein

Huhlung enthalt, in die brennbare Stoffe — pech-

getrankf.es Werg oder dergleichen — getan Averden.

Sie konnte aus verschiedenem Material sein ; ae.ne.a-

lampas luv. 3.287; auf bildlichen Darstellungen

sind sie aber nicht seltcn so grofi, daB sie nur

aus Holz sein konnten, naturlich mit einem Metall-

einsatz an der Spitze. Diese Art F. ist die vor-

iviegende in den Skulpturen der romischen Zeit,

auf etruskischen Aschenumen und in den kam-
Vases Hamilton II 25. Panofka Cab. Pourtales 60 panischen Wandmalereien, findet sich aber nicht

5. Mus. Gregor. II 76. Antiqu. du Bosph. Cimm.
63, 5) und auf Munzen: Amphipolis, Brit. Mus.
Macedonia 43ff. ; Akamania, Brit. Mus. Thessaly

169, 13; Aptera auf Kreta, Brit. Mas. Crete 11,

12—15; vgl. auch Svoronos Numism. de la

Crete ancienne 16, 14—20; auch diese Munzen
werden auf F.-Lauf bezogen. Das kurze Bundel
steht in einem Halter, bestehend aus einer runden,

selten auch auf Vasen, und zwar sicher schon

auf der Triptolemosvase des Hieron Mon. d. Inst.

IX 43, ist also seit mindestens Mitte des 5. Jhdts.

v. Chr. bezeugfe. Ihre Formen schlieBen sich den

unter 1, 2 und 4 besprochenen an, teils als be-

wuBte Stilisierungen, teila indem sie Erinnerangen

an dieselben bewahren.

Die Natnr-F. zur GefeB-F. umgewandelt zeigt
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Tischbein Vases Hamilton III 19, wo Dion3r-

sos einen groflen Ast tragt, an dessen dickerem
Ende offenbar aus einer Einhohlung eine kleine

Flamme herausschlagt. Ahnlich (nicht brennend)
auf dem Relief Mus Capit. TV 36 (dort irrig als

Thyrsus erklart). Schon erwahnt wurde eine kleine

Bronzenachbildung einer als Fichtenzweig stilisier-

ten F. (Cay In s Recueil IV pi. C). Dieselbc Vor-

stellung, freilich sehr verdunkelt, scheint den beiden

F. auf dem Hateriermonument, Mon. d. Inst. V 10

6, zu Grunde zu liegen; vgl. audi den Grabstein
Ann. d. Inst. 1848 N; ferner Sachs. Ber. 1868
Taf, 3c, und Munzen: Aigina, Brit. Mus. Attica

145, 239; Stratonicea, Brit. Mus. Caria 152, 38;
Kyme in Aiolis, Brit, Mus. Troas 113, 96.

An die Stab-F. ankniipfend. fiiiden sich Ge-
fafi-F. in Form eines runden Stabes mit einer

Einfassung am oberen Ende, aus der die Flamme
herausschlagt, D'Hancarville Antiqu. Hamilton
III 128. Millin Peint, de vases II 21; oft auf 20
etruskischen Aschenumen, Brunn-Korte Urne
etr. I 29, 7. 82, 15. 83, 17. 97, 5. II 10, 5. 11, 2.

3. 18, 3. 20, 6. 23, G. 34, 3. 35, 5. 38, 4. 49, 2.

50, 4. 51, 2. 77, 6. Grabrelief, Berlin, Beschr. d.

ant. Skulpt. nr, 707. JBisweilen ist die Offnung
kelchartig erweitert, Brunn-KOrtc Urne etr. II

77, 6. 93, 1. Gerhard Etr. Spiegel 342 (wo der

Stab mit Ringen verziert). Reliefs: Clarac 147,
182. 1(35, 23G. 564 B, 1201 B. Wandgemalde:
Baumeister Denkm. Fig. 767. Helbig Wand- 30
gem. 855. 155G. 1953 (Mus. Borb. VI 55. XII 5).

M iinzen : Phigaleia, I m h o o f - B 1 u m e r u. P. G a r d -

ii er Comin. on Pausanias V IX; Pergamon, Brit.

Mus. Mvsia 147,200. Imhoof-Bluiner Griech.
Munzen Taf. VII 10; Elaea, Brit. Mus. Troas 127,
20-29. 13L 49. An die Stab-F. mit Handschutz
ankniipfend auf dem etruskischen Grabgemalde
Mon. d. Inst. II 5, wo unter der mit ihrem Rande
nach unten gebogenen kelchartigen Offnung noch
zwei ebenfalls nach unten gewolbte Scheiben an- 40
gebracht sind. Es fehlt auch nicht an GefaB-F.,
die aus der zierlicheren, spiralformig ninwickelten
(EI. ceram. Ill 54. Laborde Vases Lamberg 6'3)

oder an einer oder mehreren Stellen ringformig
nmschnnrten (Tischbein Vases Hamilton III 56.

Laborde Vases Lamberg 63. Mon. d. Inst. Suppl.
25. Brunn-Korte Urne etr. II 23, 7) Stab-F.
abgeleitet sind. Hier kann man zweifeln. ob die
Form von einer verzierten Stab-F. starmnt oder
von einer Bundel-F., voreinfacht durch Nicht- 50
andeutung der einzelnen Stabe. Letztere Dcutung
wird wahrscheinlicher, wo die F. mit oder ohne
Umschiiiirung nach dem Handende zu stark ver-
jiingt ist, D'Hancarville Antiqu. Hamilton I

43. II 30. 45. IV 100. Tischbein Vases Hamil-
ton I 42. II 43. Ill 54. Millin Peint de vases
I 21. 36. Goldschale von Petrossa Arch. Ztg.
1871 Taf. 52.

Zahlreich sind die Darstellungen von GefaB-

nachgeahmt
groBen GefaB-F. auf der romischen Aschenurne,
Bull. com. V7I 1879 Taf. II— III, an der Ceres-
statue Clarac 430, 776, an der Hekate Arch.
Ztg. 1857 Taf. 99. MittelgroBe, kleioe mid ganz
kleine GefaB^F. in Form stilisierter Bfindel-F. sind
sehr haufig. Am deutlichsten ist die Ableitung,

wo die Umschntirung in Gestalt gekreuzter Bander
erscheint, wie auf dem Endymionsarkophag
Robert Sarkoph. Ill 72a (= Clarac 166, 176);
sie ist aber unzweifelhaft auch da, wo, wie in

den meisten Fallen, die Umschnurung ringformig

ist. So ganz deutlich auf der Triptolemosvase

des Hieron, Mon. d. Inst. IX 43. Eine solche

F. tragt das Kultbild der taurischen Artemis auf

den Iphigenienvasen , Mon. d. Inst. IV 5. VI—
VII 66. "Ferner Mon. d. Inst. Ill 31. Tisch-
bein Vases Hamilton III 5. Millin Peint. de

vases I 44. Auf Vasen ist es manclimal zweifeL
haft, ob eine wirkliche Biindel-F. oder eine als

solche stilisierte GefaB-F. gemeint ist. Brunn-
KGrte Etrusk. Urn. I 7, 14. 40, 10. II 19, 1.

25, 2. 34, 4. 36, 6. 47, 14. 56, 7. 88, 2. 91, 2.

98, 2: auf dieser letzteren StuhlfiiBe in Form
von F. Robert Sarkoph. II 155a. 177. 178.

Ill 26. 39. 40. 47. 49. 50. 72. 77. 79. 139. 204.

Arch. Ztg. 1848 Taf. 22. 1863 Taf. 172. Relief

des Panzers der Augustusstatue von Prhiiaporta,

Mon. d. Inst. VI—VII 84. Hekate, Petersen
Arch -epigr. Mitt. IV Taf. 3. 5. Schreiber Re-
liefbilder 34. Die Portlandvase Baumeister
Denkm. Fig. 188b (= Millingen Uned. Mon.
I pi. A). Munzen: Megara, Brit. Mus. Attica

124, 55. Imhoof-Blumer und P. Gardner
Comm. on Pausanias A XII. XIII (M. Aurelius

und Septimius Severus) ; Pergamon und Nicome-
dia, Brit. Mus. Mysia 163, 350 (Gordianus III.);

Kydonia, Brit. Mus. Crete 30, 22; Alexandria,

Brit. Mus. Alexandria 70, 576 (Hadrian); Seba-
stopolis, Imhoof-Blumer Gr. Munzen Taf. X 10.

Es ist eine Vereinfachung dieser Form, wenn
die umschnurenden Ringe weggelassen und das

Biindel nur noch durch die Streifung des F.-

Korpers angedeutet ist ; so auf der groBen F. des

schwebenden Genius bei der Apotheose der Fau-

stina. Baumeister Denkm. Fig. 116, deren zy-

lindrische Form an die der Biindel-F. der eleu-

sinischen Gottinnen erinnert, wahrend sonst F.

dieser Art sich meistens kegelformig gegen die

Hand verjiingen, D'Hancarville Antiqu. Ha-
milton IV 64. Tischbein Vases Hamilton II

11. Mon. d. Inst. Suppl. 25. Brunn-Korte
Urne etr. (hier vielfach die Streifung nur schwach
angedeutet) I 15, 32. 78, 6. II 9, 3. 13, 1. 25.

2. 35, 5. 39, 9a. 50, 3. 51, 5. 6. 56, 7. 63, 3.

82, 2. 85, 8. Robert Sarkoph. II 169. Ill 64.

275. Schreiber Reliefbilder 36.

In anderer Weise wird das Motiv der Biindel-

F. voreinfacht. wenn wohl die umschnurendeii
Ringe beibehalten, aber die die Stabe andeutende
Streifung unterdruckt wird, so daB nun die F.

als ein langerer oder kiiraerer glatter, von Ringen
umfafiter Kegel mit der Spitze gegen die Hand
erscheint. D'Hancarville Ant. Ham. I 43 (mit

spiralfiirmiger Umwickelung). II 30. 45. IV 100.

Tischbein Vases Ham. I 42. Ill 54. Millin
Peint. de vases I 26. 36. Millin gen Peint. de
vases de div. coll. 1. Ferner Clarac 643, 1458.

762, 1860. Goldschale von Petrossa Arch Ztg.

1871 Taf. 52.

Im AnschluB an die bis hierher verfolgte Reihe
muB, auch wenn sowohl Streifnng als Umschnu-
rung unterdruckt sind, doch die nun fihrig blei-

bende GefaB-F. in Form eines einfach glatten

Kegels von der stilisierten Biindel-F. abgeleitet
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werden. Diese Form ist nicht sehr haufig und feSeftivt} l»e aanvQCOv), also ein Kerzenbundel war,
kann manchmal auf mangelhafter Ausftthnmg des wie der vermeintliche Phanos des F.-Laufes. Dar-
betreffenden Bildwerkes beruhen. Tischbein nach war er also eine F., nicht eine Kerze.
Vases Ham. I 48. II 40. 43. Brunn-Kdrte Talg-F. werden erwahnt Apul. met. IV 19.
Urne etr. I 15, 32. 53, 11. 75, 3. 78, 7. 79, 8. Ammian. XVIII 6, 15, und auf solche beziehen
82,14. Baumeister Denkm. Fig. 461. Robert sich auch die sebaciaria der Wandinschriften im
Sarkoph. Ill 55. 79. 83. 92. 285 a. F.-Laufer, Excubitorium der 7. Coborte der VigUes, CIL VI
kleine Bronzefigur in Neapel, Roux und Barre" 2298ff.

Pompel et Herculanum VI Taf. 100, 3. Clarac Aotpvia oder lotpvig hiefi nach Athen. XV 699 d
184, 349. 215, 30. Cistendeckel Mori. d. Inst. 10 701a. Etym. M. 570, 9 eine aus dem Bast des
VIII 8. Wenn die F. lang und dtinn ist, nahert Weinstockes gernachte F. Nach anderen (Etym.
sich diese Form sehr der von der Stab-F. abge- M. a. O.) war /.otpvis eine zu einer gewissen Zier-
leiteten und ist nicht sicher von ihr zu unter- lichkeit bearbeitete Stab-F. So wissen wir auch
scheiden. Kurze kegelfSrmige Gcfafi-F. sind nicht nicht, in weklier Weise das Sparton (Pfriemen-
selten auf Miinzen, teils glatt, teils in Erinne- gras) zur Hersteilung von F. diente, PJin. n. h.

rung an die Biindel-F. stilisiert: Argos, Aigion, XIX 27: vermutlich als Docht kerzenartiger F.
Bura, Imhoof-Blumer und P. Gardner Comm. F. wurden nicht nur getragen, sondern auch
on Pausan. K XI. R VI. S I; Lakedaimon ebd. aufgestellt So zur Erleuchtung der Wohnun gen;
N III; Kyzikos. Brit. Mus. Mysia '39, 162. 47, der Saal des Alkinoos wird erleuchtet durch F..

215; Magnesia a. M., Brit, Mus. Ionia 165, 55; 20 die von ehernen Statuen gehalten werden, Horn.
Eos, Brit. Mus. Caria 216, 217; Alexandria, Brit. Od. VII 101. Dagegen wird im Megaron des
Mus. Alex. 109, 934. Odysseus die Erleuchtung bewirkt durch Xaft-

Eine besondere Art Gefafi-F. ist die in bild- xTfjQsg, d. h, tragbare erhOhte Fcuerbecken, auf
lichen Darstellungen der romischen Zeit oft vor- die trockenes Holz gelegt und angeziindet wird

;

kommende zusammengesetzte F.; der Schaft hat Horn. Od. XVIII 308. 343. XIX 63; zu ver-

oben eine kelchartige Erweiterung; in diese ist gleichcn die <pqvxto( als Zimmerbeleuchtung, An-
ein kleinerer Kelch und zuweilen in diescn ein thol. V 294, 9. Aber im Schlafzimmer des Te-
dritter, noch kleinerer, hineingesteckt, in dem lemachos mufi Eurykleia, da sie nachher die
dann das Feuer brennt. Helbig Wandgem. 175, Hande frei hat, die F., mit denen sie ihm ge-

176. 954. 1817. 1822. So auch auf der Silber- 30 leuchtet hat, irgendwie aufgestellt oder befestigt

schale Mon. d. Inst III 4; Grabstein Ann. d. haben, Od. I 428ff. Aus spiiterer Zeit Plut. Arat.
Inst. 1848 Taf. N; Hateriermonument Mon. d. 6: F.-Kauf als Vorbereitung zn einem Gastmahl,
Inst. V 6. Auf diesem sind die Fackeln aufge- Verg. Eel. 7 , 49. Daher die Zeitbezeichnung
stellt; wie dies bewirkt wurde zeigt das Wand- fax oder prima fax, Serv. Aen. Ill 587. Gell.

gemalde Helbig 1953 (Mus. Borb. XII 4. Zahn III 2, 11. XVIII 1, 16. Macrob. I 3, 15.

Ill 81), auf dem die schwebende Figur aufler Auch im Kultus werden F. aufgestellt. Ari-

der zusammengesetzten F. auch die ahnlich ge- stoph. Vesp. 1342 : iv ayoga ro7$ dsoTg bag xdsrai.

gestaltete, kelchartig erweiterte Basis tragt, in Zwei aufgestellte Blindel-F. bei einem Opfer
die sie hineingesteckt werden konnte. Zusammen- HeydemannGriech.Vasenb.11,3. FcrnerBrunn
gesetzte F., mit kleinem Einsatz, auf Miinzen 40 Urne etr. 1191,2 (mit einem Fu6 versehene F.)

;

von Alexandria, Brit. Mus. Alex. 70, 576. 82, bei der Leicbe auf dem Hateriermonument Mon.
685 (Hadrian). d. Inst. V 6; als Einfassung eines Sarkophag-

Einzeln k'ommt es auf Wandgemalden vor, reliefs Arch. Ztg. 1862 Taf. 159. Miinzen: Me-
dafi aus der kelch artigen Erweiterung eine kleine gara, Br. Mus. Attica 122, 48. 124, 55; Ephesus,
zylinderformige Hiilse hervorragt, die offenbai Brit. Mus. Ionia 67,173. 68,177. 69,180. 182;
zur Aufnahme eincr Kerze bestimmt ist. Helbig Stratonicea, Brit. Mus. Caria 149, 16. 152, 38.

Wandgem. 362 (Mus. Borb. IX 38). 1784 (Pitt. Fiir nicht angezundete aufgestellte Bundel-F. er-

d'Ercol. II 38); vgl. auch Pitt. d'Erc. II 30. klart S vor on os 'Efptja. do/. 1889, 84—86 Taf. 2
Ternite III 3, 18. die gewohnlich ftir Fischreusen gehaltenen Gegen-

Literarisch bezeugt sind Wachs- und Talg-F. 50 stiinde auf Miinzen von Byzanz. Auch der r6mi-
Der ofter genannte eereus ist deutlich P.. nicht sche eereits wird den Gottern aufgestellt nnd
Kerze, bei Plaut. Cure, 10, ferner im sepulkralen angeziindet. Anth. Pal. VI 249. Cic. off. Ill

Gebrauch, wo er fiir das vor Tagesaiibruch statt- 80. Macrob. I 7, 31.

findende Kinderbegrabnis charakteristisch ist, Getragen werden F. natiirlich besonders bei

Senec. de tranqu. an. 11, 7; de brev. vitae 20, nachtlichen Ausgangen und Wanderungen. Horn.

5; epist. 122, 10. Widersprechend sind die An- Od. I 428. 434. Lysias I 24. Aristoph. Nub. 61 2ff.

gaben uber den eereus als Saturnaliengeschenk Xen, de republ. Lac. 5, 7 (vno <pavov xoosvtodat :

(Martial. V 18, 2). Nach Varro bei Macrob. I Xenophon wird unter (faro; noch eine F„ nicht,

7, 31 (vgl. 11, 48—49) wird er dem Satum an- wie die Spateren, eine Laterne verstanden haben).

geziindet (ahnlieher Gebrauch Cic. off. Ill 80); 60 Suet. Caes. 31; Aug. 29. Plut. Ti. Gracch. 14.

so auch Antipater Anthol. VI 249. Dagegen bei Appian. bell. civ. II 17. Ovid, met, I 493; fast.

Martial. XIV 42 scheint er zum praktischen Ge- " II 500. IV 167. F. tragen die vom Gastmahl
brauch bestimmt. Festus ep. 54, 16 gibt keine heimkehrenden, Arist. Vesp. 1331. 1361ff. 1390;
Entscheidung. Antipater a. O. nennt den Ce- Eccl. 692. 978. Val. Max. Ill 6, 4 (vgl. Cic. Cato
reus der Satumalien o%oiv(p xai Xsxtj/ o<piyyo- mai. 44). Iuven, 3, 285, daher namentlich auch
i*b>T}v acwvQfp, was wohl nicht anders zn ver- beim Komos: Aristoph. Pint. 1040f., wo ans der
stehen ist. als dafi er mit Binsen nnd Papyrus F. geschlossen wild, daB der sie tragende zum
tunschuurt (vgl. SchoL Arist. Vesp. 1361 : aw- Komos geht. Darstellungen des Komos mit P.
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sind haufig auf Vasenbildern : Baumeister Factionarins ist der Vorsteher einer Circus-
Denkm. Fig. 847 (— Tischbein Vases Hamilton partei (s. Factiones), also wohl gleichbedeutend
III 17). Millin Peint. de vases I 27. Ann. d. mit dominus factionis (s. Bd. V S. 1309), Corp
Inst. 1860 Taf. B. 1885 Taf. F. Doch findet gloss, lat. II 388, 36 f. 6 rdy^axog fyottwpos,
sich schon Aristoph. Pax 840 der Gebrauch einer vgl. mit II 69, 61. 451, 6. 498, 42 factio xdyfia.
Laterne Vmvog) bei der Heimkehr vom Gastmahl. V 293. 51. 455, 38 f. qui praeest. Erwahnungen
Man kaufte solche F. beim Kramer, Lysias I 24. CIL VI 10060 aus der Zeit Aurelians. Cod. Theod.
Von ihrem Preise gibt eine Vorstellung Aristoph. XV 10, 1 und Gothofredus zu I 7. S. auch Du
Nub. 612, wo die monatlich durch die mondhellen C ange Gloss. Graec. s. (pamiovaQvis. [Pollack.]

Nachte (hochstens 15) bewirkte Ersparnis auf 10 Factiones heitfen die im Circus urn die Wette
eine Drachme berechnct wird. rennenden Parteien. Da die zur Veranstaltung

F. dienten als Signale, namentlich im Krieg. von Spielen verpflichteten Beamten (editores ludo-
Der Ausdruck ist hier ^jwto/; es ist aber an- mm, s. Bd. V S. 1967fF.) mit den wachsenden
zunehmen, daB diese Keisigbimdel den Bimdel-F. Anforderungen gewifl immer seltener in der Lao-e
ithnlich waren. Thuc. II 94, 1. Ill 22, 5 mit waren, den fiir die Rennen erforderlichen Apparat
Schol. Man unterschied (pQvnmi tpiuoi und jto- aus ihrem eigenen Besitzstande zu stellen, so
Xs/utot, erstere, ruhig gehalten, die Annaherung bildeten sich schon in republikanischer Zeit Ge-
von Freunden, diese, geschwenkt, die von Feinden sellschaften von vermogenden Leuten (Rittern),
bedeutend. die uber grofie Sklavenfamilien, edle Gestiite und

Im Krieg dienten ferner die F., urn feindliche 20 alle sonstigen Eennerfordemisse verfugten und
Stadte. Lager und Schiffe in Brand zu setzen. mit diesem "immer bereit stehendem Materiale den
Horn. II. XVI 122. Plut. Cleoin. 4. Val. Flacc. Festgebern gegen Bezahlung die Sorge fiir die
II 235. Verg. Aen. IX 72. 522. Suet. Galba 3. praktische Ausrichtung der Rennen abnalnnen.
Tac. hist. IV 60. Aber sie dienten auch als Waffen Uiesc Renngesellschaften, deren es so viele gab,
in personlichem Kampfe. Mythisch Stat. Theb. wie Parteien im Circus, hiefien im weiteren Sinn
VIII 467; im Gigantenkampf

, Baumeister ebenfalls F., ihre Leiter domini factionum (s.

Dcnkm. Fig. 1426; im Kampf der Lapithen und Bd. V S. 1309) oder factionarii (s. d.). Die
Kcntauren, Arch. Ztg. 1883 Taf. 18. Aber auch Parteien nannten sich nach den farbigen Ab-
historisch: Liv. IV 38, 2. SU. Ital. IX 336. XIII zeichen, durch die sie sich bei den Rennen unter-
199

- 30schieden. Die Tunica des Wagenlenkers (s. Art.
Sehr ausgedehnt ist der rituelle Gebrauch Agitator und Auriga), vielleicht auch der An-

der F., urspriinglich bernhend auf der Vorstellung strich des Wagens und der Federschmuck am
von der kathartischen und apotropaischen Wir- Stirnriemen der Pferde zeigte die Farbe der be-
kung des Feuers und iiblich im Dienst von Gott- treffenden Partei, Plin. ep. IX 6, 3. Mai Praefat.
heiten, mit deren Kult Suhnungsgebrauche ver- zur ambros. Bias p. XXIII. Uber den Zeitpunkt,
bunden waren. Denselbcn Gottheiten, in deren an dem die Farbenunterschiede eingeffihrt worden
Dienst die F. iiblich waren, werden sie ai;ch, sind, wissen wir nichts Bestimmtes. Wenn nnten
ihnen und ibren Bcglcitern, als Attribut gegeben. noch zu nennende byzantinische Schriftsteller nicht
Doch erscheiut die F. als Attribut in spaterer nur die Grundung des Circus Maximus, sondern
Zeit auch als symbolische Erlauterung der Be- 40 auch die Unterscheidung der vier Parteifarben
deutung und Funktion der Gottheiten: Hephai- bereits dem Romulus zuschreiben, so ist darauf

die F. den einzelnen Gottheiten zukomnien, ist haben wird (vgl. die farbigen Blusen unserer Renn-
nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden. Es reiter). Anfangs gab es nur zwei Parteien. die
kommen hier vor allem in Betracht die eleusini- weiile if. alba oder albata) und die rote [f. russea,

bchwach sind die Spuren der F. im Kult des historia ludicra. Spater, wir wissen nicht, wann,
Apollon und Hephaistos. Hieriiber ist unter den kam die grune

(f. pra-$i?ia) und zuletzt die blaue
einzelnen Gettern zu handeln. Uber den Kult- Partei (f. reneta) hinzu, Lydus de mens. IV 30
akt des F.-Laufes s. Lampadedromia. Uber Wiinsch. Auffallenderweise haben wir keinZeugnis
F. bei Bestattung und Hochzeit s. die betreffenden eines Schriftstellers republikanischer Zeit uber
Artikeh Zur Bestattung noch A mat ucci I fune- eine in den Augen der Rumer so wichtige Sache.
rah a Roma durante i primi cinque secoli, Rendic. Ovid spricht amor. Ill 2, 78 von einem discolor
d Ace. di Napoli 1896, 65—77. Auch in der agmen. Aus den immer reichlicber werdenden
Zauberei spielen die F. eine Rolle. Ovid, met, 60 Erwahnungen bei den Schriftstellera der Kaiser-
VEE 259. Lukian. Necyom. 9. M. Vassits Die zeit erhalten wir folgende Termini ante quern:
F. in Kultus und Kunst der Griechen. Belgrad Plin. n. h. VII 186 erwahnt zum erstenmal die
1900, behandelt die religiose Bedeutung, nicht rote Partei (rus&etis sc. pannus) mit der Be-
die Form der F. Pottier in Daremberg-Saglio merkung: invenitur in aetis (s. Bd. I S. 290).
Diet, des aut. II 1025—1029. [Man.] Das dort erzahlte Ereignis fallt knrz vor den Tod

Faetiniaons, Vater des Letoius, Consnlaris des etwa 77 v. Chr. gestorbenen M. Lepidus.
Pamphyliae im J. 391; an ihn gerichtet Liban. Daraus, dafi ein schwarmerischer Verehrer des
ep* ^S2. [Seeck.j roten Wagenlenkers Felix sich bei dessen Be-
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stattung mit in die Flamraen des Scheiterhaufens
sturzt, und daraus, dafi die Gegenpartei (adversa
studio) sich bemiiht, die Veranlassung zu dieser
Tat nicht dem Ruhme des Virtuosen (artifex),
sondern dem betaubenden Einflufi der bei der
Verbrennung reichlich verwendeten Wohlgeriiche
zuzuschreiben

, lafit sich vermuten, dafi die cir-
censische Parteileidenschaft schon damals krank-
hafte Bliiten trieb. Die fruheste Erwahnuno- der
griinen Partei fallt in Caligulas Zeit, Suet. Calig
55. Cass. Dio LIX 14 (39 n. Chr.). die fruheste
der weifien in die Zeit des Kaisers Claudius, und
zwar ins J. 47 n. Chr., Pirn, n. h. VIII 160, die
fruheste der blauen in die Zeit des Vitellius,
Suet. Vitell. 7. Cass. Dio LXV 5 (69 n. Chr.).
Die beiden Farben, die Domitian, vielleicht als
ausschliefilich kaiserliche Parteien, einfuhrte, die
goldene und die purpume (f. aurati purpureique
panni), haben offenbar nur em kurzes Dasein ge-
fristet und schwerlich seinen Tod iiberlebt, Suet
Domit, 7 (vgl. auch 23). Cass. Dio LXVII 4.

Martial. XIV 55: grex purpureas (vgl. OIL VI
10 058 grex russaius). Isid. orig. XVIII 41, 2.

CIL VI 10 062 (nr. 10 046, wo Henzens Lesung
panni chelidoni, wenn sie richtig ware, jedenfalls
nicht die Purpurpartei Domitians racinen konnte,
well die Inschrift in die Augusteische Zeit zu
setzen ist, was er ja selbst sagt; Friedlander
Iiest den Naraen P. Anni Chelidoni heraus). Die
meisten Kaiser bevorzugten die Griinen, die iiber-

haupt in der iriiheren Kaiserzeit, vermutlich eben
infolge dessen, den Vorrang behauptet zu haben
scheinen; so Caligula (Suet. Calig. 55. Cass. Dio
LIX 14), Nero (Suet. Nero 22. Cass. Dio LXIII 6.

Plin. n. h. XXXIII 90), Domitian (Martial. XI 33;
dazu Friedlanders Ausgabe I S. 63), L. Verus
(Hist. aug. Ver. 4. 6), Commodus (Cass. Dio
LXXH 17) und Elagabal (ebd. LXXIX 14), wah-
rend Vitellius (Suet. Vitell. 7. Cass. Dio LXV 5)
undCaracalla (Cass. Dio LXXVH 10, vgl. LXXVIII
8) die Blauen begun stigten, Unter Hadrian batten
die Griinen (viridis pamius) die Oberhand, Iuven.
11, 198. Im Laufe der Zeit iiberniigelten die
Griinen und die Blauen die beiden andern alteren
Parteien derart an Beliebtheit und Bedeutung,
dafi diese in der spateren Kaiserzeit nur nock
eine untergeordnete Rolle spielten und sich schliefi-

lich, vermutlich nicht vor dem Ende des 3. Jhdts.,
mit ihnen vercinigten, und zwar die Weifien mit
den Griinen, die Roten mit den Blauen. Ccdren.
p. 147 C nnd Chron. Pasch. p. 112, wo diese
Vereinigung falschlicherwcise bereits dem Romu-
lus zugeschrieben wird. Coripp. de laud. Iustin.
min. I 326f. In der spatromischen und in der
byzantinischen Zeit horen wir daher fast nur noch
von den Griinen und den Blauen, wenn auch die
Namen der Weifien und der Roten daneben. nach-
weislich bis ins 9. Jhdt.. noch fortbestanden.
Cedren. p. 553. Sidon. Apoll. carm. XXIII 322,
wo ausdriicklich von den beiden aus je zwei Wett-
fahrern bestehenden Parteien die Rede ist. Anthol.
Pianud. V 384—387. CIL VI 10 060 eine Er-
wahnung der Roten zur Zeit Aurelians. Es ist

anzunehmen, dafi vom Zeitpunkt der Versehmelzung
ab die Siege der beiden untergeordaeten Parteien
je einer der beiden bedeutenderen Parteien zu-
gerechnet wurden; vgl. den Art. Diversium.
Die Allegorienjager sahen in den vier Farben

Symbole der vier Elemente oder der vier Jahres-
zeiten. Tertull., Coripp., Isidor. und Lydus a.

a. O. Cassiod. var. Ill 51 (vgl. Anthol. Lat. 377
Baehrens). De Laborde Pavimento en mosayco
en la antigua Italica, Paris 1806 lamina XIV. XV.
Dafi die F. unter kaiserlicher Aufsicht standen,
geht aus Hist. aug. Gord. tres 4 hervor. Nach
dem Curiosum urbis Romae (s. d.) lagen die vier
Stalle der sechs Parteien in der 9. Region der

lOStadt Rom, die naeh dem Circus Flaminius be-
nannt wurde (s. o. Bd. Ill S. 2580f.). PreHer
Reg. Roms 167. Jordan Topogr. II 554. Sie
waren wohl ganz oder z. T. kaiserliche Bauten.
Joseph, ant. Iud. XIX 257. Tacit, hist, dl 94
Gothofredus zu Cod. Theod. XV 10,' 1. 2.

liber das Personal der F. s. den Art. Familia
quadrigaria. Inschriftliche Erwahnungen der
F. namentlich CIL VI 10044ff. Dafi die r6mi-
schen Farben auch auf den Rennbahnen der Pro-

20 vinz galten, beweisen die farbigen Mosaiken von
Lyon, Barcelona und das schon erwahnte von
Italica, dazu CIL II 4315 = CIG 6803 (Tarraco).
Eine f. Gallicana in Pannonien CIL III 4037.

Eine noch grSfiere Rolle als in Rom spielten
die Parteien in Konstantinopel, wohin gleich-
zeitig mit der Anlage eines Hippodroms (s. Bd. IV
S. 994) auch der Kampf der Farben verpflanzt
worden war. Die Parteien hatten hier ihre eigenen
besonderen Sitze im Hippodrom, Codin. de orig.

30 Const, p. 9. Auch hier gab es die vier Farben;
doch standen die Griinen und die Blauen als die
Hauptparteien durchaus im Vordergrunde, so dafi
von den Weifien und den Roten nur selten ge-
sprochen wird. Die Partei] eidenschaft wurde hier
des ofteren auf das heftigste aufgewiihlt (zum
erstenmal 501 n. Chr. zur Zeit des Kaisers Ana-
stasius, BibL max. Patrum Lugd. IX p. 527) und
gewann geradezu einen hervorragenden politischen
Einflufi, namentlich unter dem Kaiser Iustinian

40(s.^d.) bei dem beriichtigteu Nikaaufruhr des
J. 532, bei dem auch das Hcer von der Parteiung
ergriffen wurde ; Gregor. Nazianz. orat. 27 Ende.
Codin. de antiqu. Constant, p. 26. Theophan.
chron. p. 154tT. 202. Procop. de bello Pers. I 24;
lust, arc p. 21. 3 Iff. 40ff. Chron. Pasch. p. 336.
Cedren. p. 369. Die Parteien hiefien in Kon-
stantinopel dfj/mi (vgl. populus Hist. aug. Ver. 6)
oder ueotj, die Parteigenossen oi drjrtdiat oder
auch 5 Xa6;. Jede der beiden Hauptparteien zer-

50 fiel in zwei Abteilungen, in die xsgaTiKoi d. h.
die aus den Vorstadten und in die xokaixoi d. h.

die aus der Stadt, die jenen aber an Anseheo
nachstanden. Bei feierlichen Gelegenheiten trugen
die Parteigenossen das Kriegskleid (to adyiov) in

der Farbe ihrer Partei. Die Vorsteher der Par-
teien hiefien btjuaoyoi, die der beiden vorstadti-
schen auch dr^wjeodrat. Sie waren zugleich Be-
fehlshaber der kaiserlichen Leibwache und wurden
vom Kaiser gewablt , ebenso wie deren Stellver-

60 treter, oi devrefjsvovTes. Die yetTOvlaQyoi scheinen
die Aufsicht fiber die in der Nahe des Hippodroms
gelegenenen Grundstiicke der Parteien (yetroviat ?)
gehabt zu haben. Mit voraQioz tjxoi yaoTovXa-
oios (wohl gleichbedeutend mit xo{tfJtvoy(>d<po$)

wird der Schreiber der Partei bezeichnet. Uaneben
gab es den jiQtrjzq; und den fteXtar^s (Lieder-
meister), die fiaiazoQeg und die fttxagtoi {Stell-
vertreter, uber deren wohl mehr zum byzantini-
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schen Hofzeremoniell gehOrige Tatigkeit wir auf
Vermutungen angewiesen sind. Die xgaxzixot

(Rufer) hatten die Beifallsrufe (axzoloyiai) anzu-

stimmen). Dem SgxvarV^ 1^ es °^ >
^e Panto-

mimen einzustudieren , solange solche uberhaupt

von den Parteien aufgefiihrt wurden. Zu diesen

angeseheneren Beamten gesellte sich noch ein

ganzes Heer untergeordneter mit den verschieden-

sten Bezeichnungen , Constant, Porphyrogen. de

caerim. aul. Byz. an vielen Stellen; dazu ReiskeslO
Kommentar p. 28 u. Indes.

Literatur: O. Panvinius De ludis circens.

I 10. J, C. Bulengerus De circo Rom. ludis-

que circens. XLV1II. XLIX (beide in Graevii
Thesaur. antiqu. Rom. IX, Ley-den 1699). Wil-
ken Die Parteien der Rennbahn, vornehmlich

im byzantinischen Kaisertum, Berlin 1827 (ein

Auszug daraus in Raumers Histor. Taschenbuch
I 295ff.). Friedlander Die Circusparteien der

Kaiserzeit, N. Jahrb. f. Philol. LXXIII 745ff.;20

Sitt.-Gesch. lis 336ff.; in Marquardt-Wissowa
Rom. Staatsverw.IH2 517ff. Dar ember g-Saglio
Dictionn. des antiqu. I 1 19Sff. [Pollack.]

Facundus. 1) F. bekleidete noch nach dem
Proconsulat in Konstantinopel die Praetur (Cod.

Thcod. VI 4, 15); wahrscheinlich derselbe Mann,
der 336 Consul war.

2) Facundus Porfyrius Mynatidius, Consularis
Siciliae im 5. Jhdt. CIL X 7014. [Seeck.]

3) Ura 550 Bischof von Hermiane in BjTzacene. 30
Victor von Tunnuna erwiihnt ihn zum J. 550
als glanzenden Verteidiger der ,drei KapiteV; das
von ihm in Konstantinopel ausgearbeitete und
dem Kaiser Iustinian tiberreichte Werk pro de-

fensione trium, capitidorum in zwolf Biichern
(so auch bei Isid. de vir. ill. 32) redet von Papst
Vigilius nocli so freundlich, dafi es schwerlich
nach dessen Iudicatum 548 entstanden sein kann
(so A. Dobroklonskji Moskau 1880 in einer

russischen Monographie, iiber die Harnack Theol. 40
Lit.-Ztg. 1880, 632—635 Bericht erstattet). Cas-
siodor exposit. in psalt. ps. 138 (Migne lat. 70,

994) nennt nur duos libellos des F. venerabilis
cpiscopus, die dieser kurzlich an Iustinian scri-

t'Cit.s de duabus naturis Domini Christi verfailt

habe; weil altere Ausgaben bei Victor Tunn. VII
als Zahl der Biicher lcsen, hat durch Kombination
yon beidem Kihn Theodor v. Mopsuestia 1880,
50f. die Vermutung aufgestellt. das Werk sei in

zwei Teilen publiziert worden. Allein dafi Victor 50
von Tunnuna nur den ersten kennen gelernt hiitte.

ist undenkbar, mit Recht liest Mommsen Chron.
min. an jener Stelle des Victor XII, und als

Ubelli wurden die zwei Halften der recht urn-

fanglichen Schutzschrift wenig gliicklich von Cas-
siodor bezeichnet worden sein. Naher liegt die

Annahme, dafi Cassiodor nur den von F. auf kai-

serlichen Befehl in sieben Tagen verfafiten Auszug
aus seinem grofien Werk kannte, die responsio,
von der er in der Vorrede zu dem Hauptwerk 60
raehrmals redet und deren Fliichtigkeiten er ent-

schuldigt und nach dem revidierten Werk ver-

bessert wissen will. Gestorben ist der sparer

wegen seines hartniickigen Widerstandes gegen
die Beschlusse der 5. Gkumenischen Synode nur
aus dem Versteck heraus schreibende F. wohl
gegen 570; Victor Tnnn. rechnet ihn offenbar

noch zu den Lebenden. Scharfe Polemik treibt

er in dem liber contra Mocianum scholasticum,
das den Zorn eines ehrlichen Mannes liber einen

opportunistischen Friedensapostel um 555 atmet;
noch eine epistola fidei caiholica vcrwirft den
falschen Frieden und warnt vor der Verunreinigung
durch communio praevaricatorum (d. h. der An-
hanger der 5. Synode). Da das offizielle Africa

sich den Beschliissen der kaiserlichen Synode unter-

worfen hatte, kann F. seinen Sitz und Stimme
im concilium von Byzacene nicht wieder erlangt

haben. Seine Sprache ist einfach, mit der kirch-

lichen Literatur, auch der griechischen, ist er

wohl vertraut; er gehort zu den erfreulichsten Er-

scheinungen seines Jahrhunderts. Eine neue Aus-
gabe seiner erhaltenen drei Schriften — vieles

andere , so alle Briefe, wird verloren gegangen
sein — ist sehr erwiinscht. Bis jetzt Migne lat.

67, 527-878. [Jfllicher.]

Fadilla, Beiname mehrerer Frauen aus dem
Hause derAntonine: 1) Arria F., die Mutter des

Kaisers Pius, s. Arrius Nr. 44; 2) Iulia F.,

deren Tochter aus der Ehe mit P. Iulius Lupus,
s. Iulius; 3) Aurelia F., eine Tochter des Kaisers

Pius, s. Aurelius Nr. 256; 4) (Arria Aurelia?)

F., eine Tochter des Kaisers Marcus, s. Arrius
Nr. 45. Aufierdems. Claudius Nr. 417, lunius,
Titius, Valerius. [Stein.]

Fadiua. 1) Pompeianischer Soldat, bei den
von dem jimgeren Balbus gegebenen Festen in

Gades 711 = 43 in schrecklicher Weise getfitet

(Pollio an Cic. ad fam. X 32, 3).

2) L. Fadius, 71 = 44 einer der drei Aedilen,

der hochsten Gemeindebeamten, von Arpinum (Cic.

ad Att. XV 15, 1. 17, 1. 20, 4).

3) Q. Fadius, Dem M. Antonius warf Cicero

Phil. II 3. Ill 17. XIII 23 vor, er habe Kinder
von der Tochter eines Freigelassenen gehabt; die

Frau heifit Phil. XIII 23 Fadia, ihr Vater Phil.

II 3 Q. Fadius; dagegen ist an einer vierten.

Stelle, ad Att. XVI 11, 1, die tiberlieferuug un-
sicher, obgleich sie auf C. Fadius zu fiihren scheint.

Was der Kern des ganzen Geredes ist, lafit sich

nicht mehr feststell'en (vgl. o. Bd. I S. 2612,
Drumann-Groebe G. R. I 379f.).

4) Sex. Fadius. Arzt und Schiiler des Nikon
(Cic. ad fam. VII 20, 3 voin J. 710 = 44).

[Miinzer.]

a) L. Fadius Gallus, in einer Grabschrift seiner

Sklavin genannt (CIL VI 27 393), vielleicht der-

selben Familie wie Nr. 6ff. angehorig, doch au.s

spiiterer Zeit. [Groag.]

6) M. Fadius Gallus (alle drei Namen in der

Aufschrift von Cic. ad faro. VII 23. 24. 25; Gallus
ebd. 26; Fadius Gallus ad Att. VII 12, 1. XIII
49. 1; sonst M. Fadius), Epikureer (Cic. ad fam.

VII 26, 1. IX 25. 2), mit Cicero schon im J. 697
= 57 befreundet (ad fam. IX 26, vgl. XIII 59.

XV 14, 1), im J. 704 = 50, nachdem er vorher

bei C. Cassius in Syrien gewesen war (ad fam.

XIV 14, 1 1, im Februar bei Cicero in Laodikeia

und von hier aus wegen eines drohenden Rechts-

streites mit seinem Bruder Q. Fadius Nr. 8 an
den Stadtpraetor C. Curtius Peducaeanus (ad fam.

XIII 59) und an die Freunde in Rom, Caelius

Rufus (ad fam. II 14) und Papirius Paetus (ad fam.

IX 25, 2f.), diingend empfohlen, im J. 705 = 49
Ende Februar bei Cicero in Formiae (ad Att.

VI II 12, 1), im J. 709 = 45 gewissennafien Ver-
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mittler zwischen Cicero und Tigellius (Cic. ad
Att XIII 49, If.; ad fain. VII 24. 25) und mit
Abfassung einer Schrift fiber Cato beschaftigt (ad
fam. VII 24, 2. 25, 1), in diesen Jahren auch
beim Ankauf von Kunstwerken von Cicero heran-
gezogen (ad fam. VII 23). tber den auf die an
ihn gerichteten Briefe ad fam. VII 23—26 foteen-
den Brief 27 vgl. Nr. 9.

7) Q. Fadius G alius, alterer Verwandter vonv„ « j , v ' : " ""-""""'»" >v±i^urt,& wiijviiuiie racuem ues Aonigs von JJienernN^.™d
1

8
'

gestorben in Ciceros Jugendzeit lObesorgt durch P. in Form eines halbkreisforSenmit Hinterlassung eines Testamentes, das zu einem
Streit am die Erbschaft zwischen seiner Tochter
Fadia und P. Sextilius Rufus Anlafi gab (Cic.
de fin. II 55 vgl. 58).

'

8) Q. Fadius (Gallus?), 704 = 50 mit seinem
Bruder M. Fadius Gallus Nr. 6 entzweit (Cic.
ad fam. IX 25, 8).

9) T. Fadius (Gallus?), 691 = 63 Quaestor des
Consuls Cicero, 697 = 57 Volkstribun und fiir

Aristodemos , um 500 v. Chr., auch der F. erne
Rolle spielte (Dion. Hal. VII 9) ist nicht hinlang-
lich beglaubigt und kann spatere Ausschmtickung
sein. Dagegen ist im Orient der F. seit alter
Zeit tiblich. In Agypten sind die F.-Trager des
Konigs hohe Hofbeamte ; sie tragen ale Abzeichen
ihrer WUrde einen F., der aus einer grofien, auf
einem Griff stehenden Feder besteht; dagegen
wird das wirkliche Facheln des KOnigs von Dienern

Schirms auf langer Stange, die auch als Stan-
darten dienen: Erman Agypten I 98fT lllf
289f. II 648. 719. Wilkinson Manners and
customs of the ancient Egyptians I 3 49 195
197. 422. II 324. 436, 7. Ill Taf. 60 E. 64, 3]
Ein ahnlich geformter, aus einem auf einen halb-
runden Rahmen gespannten Stoff bestehender F.
mit kurzem Griff in einem einen Tauschhandel

-
-, — -— darstellenden Wan dgemalde aus dem alten Reich.

dessen Ruckberufung aus dem Exil tatig (Cic. p. 20 Gaz. archcol. VI 1880 Taf. 16 (Maspero) Auch
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I: bcstehend aus mehreren auf einem Stil stehenden
urteilt und verbannt (Trostbrief Cic. ad fain. V
18); wahrscheinlich ist er (a. O. stets ohne Cog-
nomen) der Gallus, der sicb 708 — 46 an Cicero
wandte

. indem er sich auf sein Verhalten unter
dessen Consulat und in seinem eigenen Tribunat
berief, um durch die Fiirsprache des Redners von
Caesar seine Ruckberufung zu erlangen ; dann ist

fVeilich dessen ablehnende Antwort ad fam. VII
27 ungeschickt mit den Rriefen an einen andercn

Federn; mit ihm fachelt der Konig sich selbst
oder wird von Eunuchen gefachelt. Layard
Monuments of Niniveh I 5. 12. 30. 48 49 50
77. 82.

' *

Bei Pollux X 127 wird die gmig unter den
yvvaixsta axevrj auigez&hlt. Meistens wird in der

, .v , , "iT"i:~~ie 1~ b^', " u Literatur der F. so erwahnt, dafi er von Sklavenfmlich dessen ablehnende Antwort ad fam. VII 30 gehandhabt wird. Eurip. Or. 1428 Plant Trin
Al ungeschickt mit den Rriefen an einen andercn 252 (flabcllifcrae; gute Darstellung einer solchen
Adressaten Nr. 6 (ad fam. VII 23—26) zusam-
mengestcllt word en. [Mtinzcr.]

10) Fadius (?) Iucundus, Enkel des Sex. Fadius
Pap(iria) Secundus Musa (CTL XII 4393 Narbo),
s. Iucundus. [Grroag.]

11) M. Fadius Priscus (cinige Hss. bieten
Fabius) war Illlvir viarum curandarum, Tribun
der (nach Beendigung des Bataveraufstandes im

auf dem pompeianischen Bible bci Sogliano-
Mon. dei Lincei VIII 1898, 345 ; vgl. Rom. Mitt.
XI 1896, 76f.). Ter. Eun. 595; diese beiden nach
Menander und Philemon. Dion. Hal. VII 9, 3.
Plut, Anton. 26 (Kleopatra als Aphrodite von
Eroten gefachelt).- Ammian. Marc. XXVIII 4,
18. Claudian. in Eutrop. I 109. 463. Doch war
es auch allgemein ublich, selbst den F. zu fiihren.

J. 70 von \espasiaii aufge^sten) Legio I (Ger- 40 So sind wohl zu verstehen die Epigramme Anthol
manica^ und Quaestor dsr Prrtvi^? a^q;*, htt. vt m\a c nAr, , „™ ^ . ..

-

1 ,?
«'»'"^'wii".

manica) und Quaestor der Provinz Achaia, CIL
II 4117.

i
[Goldfinger.l

12) Fadius Rufinus, ein Freund des jungeren
Plinius, stammte aus einer Munizipalsta'dt, Plin.
ep. IX 23, 4. Plinius nennt ihn vir egregius,
doch ist dieser Ausdruck damals noch liiclit in

der
#

faehtechnischen Bedeutung fiir einen Ange-
horigen des Ritterstandes gebraucht worden: z. P>.

nennt Plin. ep. IV 22, 1 einen Munizipalbeamten

VI 206, 5. 207, 4. 290, 1, wo die Braut den F.
als Teil ihrer Madchentoilette der Aphrodite weiht.
Deutlicher aber ist dieser Gebrauch bezeugt durch
die Monnmente: Griechische Tcrrakottafiguren,
Winter Tvpen der rlgiirl. Terrac. II 23. 7. 24, 7

33, 8. 36, 4. 6. 38, 2. 39, 1. 53, 2. 56, 6. 7. 90,
0. Hcuzey Terresc. du Louvre Taf. 23, 3. 25,
3. 30, 1—3. Dumont- Chap lain Ceramiques
de la Grece propre Taf. 14. 16. 17. 23. Griech.

auch mr egregius und sogar noch Fronto ad 50 Terrac. im Berlin. Museum Taf 6 9 14 18infrtmn Pimm Q n 1 fi K "V —.„„J. .-. * t-i ... , „ .. - _ .. " "
" xw*

Antonin. Pium 3 p. 165 N. nennt egregii viri
zwei Manner, von denen einer aus dem Se'natoren-
stand ist. Der Rufinus, an den Plin. ep. VIII 18
richtet, kOnnte mit ihm identisch sein. [Stein ]

13) Fadia. vgl. Q. Fadius Nr. 3 und Q. Fa-
dins Gallus Nr. 7. [Mtinzer.]

Fadus. C. Cuspius Fadus s. C us pi us Nr. 2.

Facher, 6i*is
t flabellum. Der Gebrauch des

F.s bei Griechen, Etruskern und Rfimern ist viel-

Furtw angler Coll. Sabouroff Taf. 85. 99—104.
Ferner die weiblichen und noch mehr die mann-
lichen Deckelfiguren der etmskischen Aschenurnen,
in groBer Zahl vorhanden, namentlich im Museum
von Volterra, aber wenig publiziert. Gori Mus.
Etr. I Taf. 132. 140. Ill 4, 1. Mom d. Inst.
VI—VII 60. Daremberg-Saglio Diet, des
Ant II 1151 Fig. 3075 (Louvre). Relief einer
Urne Inghirami Mon. Etr. I Taf. 76. Beides,

^Chtezmgt-, fur die Griechen uberwiegend, fiir 60 das Selbstfacheln und die Tatigkeit der Beelei-
aie Etrusker ausschliefihcb dnrc.b "Rilrlw^rlrp fiir t^nr..™ GnA*± n^i, A*+ ~„f ™„i*„_ ir

&die Etrusker ausschliefilich durch Bildwerke, fiir

die RCmer mehr durch Schriftstellerzeugnisse.
Die Sitte ist vermutlich im 5. Jhdt. aus dem
Orient nach Griechenland gekommen ; alteste Er-
wahnung Eurip. Or. 1428, wo Helena von einem
phrygischen Sklaven fiaefidQoiat voftotat gefechelt
wird. Dafi in Comae bei der systematischen Ver-
weicblichung der Jflnglinge durch den Tyrannen

terinnen, findet sich oft auf gemalten Vasen.
In den vielen bildlichen DarstelLungen des

F. scheiden sich zwei Formen deutlich erkennbar
aus: der Blatt-F. und der Feder-F.

Der Blatt-F. hat die Form eines groBen herz-
formigen Blattea, meist mit kurzem Griff oder
Stiel zum Selbstgebrauch, seltener mit langem;
so die flabeUifera deB oben zitierten pompeiani'
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schen Bildes. Das Blatt ist bestimmt worden

als das einer Pflanze aus der Familie der Ara-

ceen (Arum colocasia), die auch jetzt in Grie-

chenland gebaut wird, DeChanot Gaz. archcol.

Ill 1877, 14. Ob in irgend einer der bildlichen

Darstellungen ein wirkliches, als F. gebraucbtes

Blatt gemeint ist, kann wohl nicht mit Sicher-

heit gesagt werden; sehr naturalistiscb ist die

Blattform an der Deckelfigur dei etruskischen

[Jrae Gori Mus. Etr. Ill 4, 1; vgl. auch das

Relief Inghirami Mon. Etr. I 76. Dagegen

haben die F. anderer Deckelfiguren wohl Blatt-

form, enthalten aber Ornamente, sollten also nicht

als wirkliche Blatter erscheinen, Gori a. O. I

132 und unedierte in Volterra, An den Terra-

kottafiguren ist die Form meist naturalistiscb

;

aber wo die Farbe erhalten ist, zeigt sich viel-

fach, dafi sie nicht gran, also ein wirkliches Blatt

nicht gemeint war. Besonders lehrreich sind hier-

fiir die oben zitierten Tafein der Kollektion Sa-

bouroff; wir finden da einen hochroten F. (85),

einen vergoldeten (101 ; vgl. Ammian. Marc. XXVIII
4, 18), einen weiflen mit rotem Rande (100), einen

ornamentierten (102). Ornamente auch Griechi-

sche Terrakotten im Berl. Mus. 6. So ist auch

in dem Sarkophagrelief Maffei Mus. Veron. Tal
47, 5 der Blatt-F. mit einem Rande versehen.

Mehr naturalistisch ist er ebd. Taf. 49, 5 und in

Wandgemalden : Aldobrandinische Hochzeit, Bau-
meister Denkm. Fig. 946; ferner Pitt, di Ercol.

II 26. 34. Als naturalistisch gebildeter Blatt-F.

kann das prasznum flabellum Martial. Ill 82, 11

verstanden werden. Als Material aller dieser

Blatt-F. kann man sich am ehesten Leder vor-

stellen. Auf Vasenbildern erscheint der Blatt-F.

selten in einigermafien naturalistischer Form
(Heydemann Vasens. zu Neapel, Index : Facher).

Meistens ist hier die Blattform sehr stilisiert, mit
ganzlichem Verzicht auf Illusion. Baumcister
Denkm. Fig. 745. Arch. Ztg. 1844 Taf. 24. Mon.
d. Inst. IV 21. Tischbein Vases Hamilton III

22. Diet, des ant. Fig. 3076.
Der Feder-F. ist auch literarisch bezeugt,

Eurip. Or. 1431. F. aus Pfauenfedern Athen. VI
257b (&Qjy.ai'y.6v ipvytia: von Pfauen aus Pho-
kaia). Claudian in Eutr. I 109: roseis pavonum
rentilat alls, also Schwungfedern, nicht Schwanz-
fedeni, wie Prop. Ill 24. 11, die in der Tat we-

niger dazu geeignet sind. F. aus Pfauenfedern
Pitt, di Ercol. Ill 24 (Helbig Wandgem. 1844).

Im ubrigen sind Hauptquelle fiir unsere Kenntnis
des Feder-F.s die Deckelfiguren der etruskischen

Urnen: Diet, des ant. Fig. 3075. Gori Mus.
Etr. I 140; unedierte namentlich in Volterra.

Die gewohnliche Form ist die, dafi an der Spitze

des kurzen Stieles ein Mittelglied in Form eines

eiformigen Blattes I'einzeln auch dreieckig) ange-
bracht ist, um welches dann die Federn— Schwung-
federn — angebracht sind, meist so. dafi das
Ganze die Form eines herz- oder eiformigen Blattes

erhalt ; in dieser Beziehung ist der Feder-F. ge-

wissermafien eine Unterart des Blatt-F .s. Ver-
einzelt hat er auch die Form eines schildfOrmigen

Blattes, indem die Federn auch den Ansatz des
Stieles decken. Das Mittelglied ist verziert, am
Rande, durch Bezeichnung der Mittellinie (so dafi

es auch Merdurch Blattcharakter erhalt) and mit
sonstigen Ornamenten ; und da es auch gebogen

und unsymmetrisch erscheint, so wird es wohl
als Leder mit aufgenahten Glasperlen und ge-

stickten Verzierungen zu verstehen sein.

Eine andere Art Feder-F. zeigt die Vase
d'Hancarville Antiqu. Hamilton I 71 (= Elite

ce-ram. IV 80). Hier fehlt das Mittelglied und
gehen die ziemlich naturalistisch gemalten Federn

. gleich vom Ende des Stiels palmettenartig aus-

einander. In mehr stilisierter und schematischer

10 Darstellung findet sich dasselbe Motiv fib cera-

mogr. IV 73. Stackelberg Graber d. Hellenen

Taf. 43; man kann hier zweifeln, ob ein wirk-

licher Feder-F. schematisch dargestellt ist oder

ein in anderem Material im Anschlufi an diesen

stilisierter F. Ahnlich Dubois-Maisonneuve
Introd. Taf. 80. Tischbein Vases Hamilton I

18, wo die schematisch angedeuteten Federn nahe
ihrem unteren Ende durch ein bogenformiges

Band oder einen Streifen verbunden erscheinen.

20 Weit Ofter aber findet sich auf Vasen ein F.

wie der der etruskischen Deckelfiguren, aber auch

dieser in so schematischer Ausfiihrung (nament-

lich ohne deutliche Charakterisierung der Federn),

dafi man nicht recht weifi, ob ein Feder-F. ge-

meint ist, oder ein nach Art desselben stilisierter

F. anderen Materials. Millin Peint. de vases

II 27. 57. Laborde Vases Lamberg I 90. Du-
bois-Maisonneuve Introd. 28. 37. Gerhard
Mysterienbilder 5. 9; Apul. Vas. V 16. Mon.

30 d." Inst. IV 23. El. ceramogr. II 88. Compte-

rendu de St. Petersb. 1861 Taf. 5, 1. Diet, des

ant. Fig. 2159. Weder hier noch bei der vorhin

erwahnten Form kommt die durch Anordnung
der Federn bewirkte blattfOrmige Gestalt vor,

vielmehr hat der F. einen annahernd halbkreis-

fOrmigen UmriB.
Die allermeisten der auf Vasen dargestellten

F. sind offenbar gedacht als aus anderem Mate-

rial gebildet, aber in Erinnerung an den Feder-

40 F. stilisiert. Eine sehr beliebte Form ist die,

dafi auf dem in zwei Voluten auslaufenden Ende

des Griffes ein Querstab aufliegt, auf diesem ein

kleinerer Halbkreis als Mittelglied aufsteht, ein

grOfierer den Umfang des F.s bezeichnet und
zwischen beide strahlenfOrmig Streifen eingezeich-

net sind, die mehr oder weniger deutlich an die

Federn des F.s der Deckelfiguren erinnern. Millin
Tombeaui de Canosa Taf. 8. 13. 14; Peint. de

vases II 38. Dubois-Maisonneuve Introd.

50 Taf. 26. 67. Gerhard Mysterienbilder 6. 8. El.

ce"ram. II 103 b. IV 63. Ahnlich auch der F.

der etruskischen Deckelfigur Mon. d. Inst. VI

—VII 60. Diese Form des F.s stammt sicher

aus Agypten; sie kommt in dortigen Wandge-
malden fast genau so vor wie auf den Vasen.

Wilkinson Manners and customs I 195. Ill

Taf. 60 E. Erman Agypten I Taf. 5. Sie ist

wohl so zu verstehen, dafi in einen Rahmen (aus

Holz?) eine Fullung aus Gewebe oder feinem

60 Leder eingespannt und auf diese die omament-
artigen Streifen gemalt oder gestickt sind. Deut-

lich sind Rahmen und Fullung unterschieden in

dem altagyptischen Wandbild Gaz. arche'ol. VI

1880 Taf. 16, wo freilich der Umrifi mehr als

einen Halbkreis betragt und die Fttlhmg ein-

farbig ist.

Eine andere, ebenfalls hiufig auf Vasen vor-

kommende Form ist die, dafi auf der Spitze des



Griffs ein palmettenartiges Geriist aufsitzt, zwi-
sehen dessen Gliedem die Ftillung eingespannt
ist, ohne abschlieBenden Rahmen. Nicht aelten
ist das Gerust weiB, die Fullung gelbbraun ge-
raalt, d'Hancarville Antiqu. Hamilton IV 24.
Millin Peint. de vases II 27. Millingen Peint
de vases de div. coll. 43. Gerhard Apul. Vas.
12—14. Oder auch es sind die strahlenformig
angeordneten Glieder des Geriistes in einen halb-
kreisformigen Eahmen eingelassen, Millin Peint. 10
de vases II 38. Gerhard Mysterienb. 6. 8.

Varianten aller dieser Formen gibt es man-
cherlei, und es ist bei der schematischen Dar-
stellungsweise der Vasen meist nicht recht klar,
wie sie zu verstehen sind. Millin Peint. de vases
I 29. Labor de Vases Lamberg I 12. II 28.
B.-Eochette Monum. ined. 45. Dubois-Mai-
sonneuve Introd. Taf. 86. Gerhard Apul. Vas.
5; Trinksch. u. Gel II 23. 34. Arch. Ztg. 1844
Taf. 14. 20

Auf holzerne Facher wird gedeutet die tenuis
tabella Ovid. am. Ill 2, 28; ars am. I 161; doch
ist die Erkllining unsicher.

Ganz verein zeit ist auf einem in England ge-
fundenen Relief ein kreisrunder F. dargestellt,
allem Anschein nach von der bekannten japanisch-
chinesischen Art zum Zusammenklappen, Archaeol.
Journ. XXXVI 1879, 177; dort so erklart.

Ein fahnenfiSrmigcr F. ist dargestellt auf dem
christlichen Glasgefafi mitGoldfiguren, Garrucci 30
Vetri ornati di figure in oro Taf. 31, 1. Gori
Thes. diptych. Taf. 5.

'Pmlq, flabellum heifit aucb der zum Anfachen
des Feuers gebrauchte F., italienisch sventola
(aus Federn in einem eisemen Geriist) ; in Deutsch-
land unbekannt. Poll. X 94. Aristoph. Ach. 669.
888. Eubulos bei Athen. Ill 108 b. Anthol. VI
101, 2. 306, 3 (jziEQivav Qtxida); flabellum Cic.
pro Flacc. 54; qittlUiv, flabellare auch in iiber-

tragenem Sinne. Bildliche Darstellungen in drei- 40
eckiger Form schon auf agyptischen und assyri^

schen Monumenten, Wilkinson Manners and
customs II 35, 302, 3. Gaz. archil. VI 1880
Taf. 16. Layard Mon. of Niniveh I 30; und
ebenso auf dem eine Szene des Isiskults dar-
stellenden Gemalde aus Herculaneum , Helbig
Wandgem. 1111 (auch 11 a u Pompeii in Leben
und Kunst 162). Auf der Kroisosvase, Mon. d.

Inst. I 54, ist strittig, ob Feuer-F. oder Fackeln
gemeint sind. Unsicher ist auch, ob der Gegen- 50
stand in der Hand der Bronzestatuette Bronzi
d'Ercol. II 56 ein Feuer-F. ist.

Bern F. ist nahe verwandt der Fliegenwedel,
twtoaofiTj Poll. X 94, musmrium Martial. XIV
67 (m. pavoninum). 71 (m. bubuhtm, d. i. aus
einem Ochsenschwanz gemacht). Nach Poll. a. O.
kann auch er gWc heiBen. v. Leutsch Philol.
1475. Becker-Goll Gallus III 266. Hermann-
Blumner Griech. Privataltert. 196.5. Blondel
Hist des e'ventails, Paris 1875. Frauberger60
Gesch. des Fachers I, Leipzig 1876. Fougeres
Art. Flabellum in Daremberg-Saglio Diet,
des ant. II 1149—1152. [Man.]

Faenius. 1) L. Faenius Eufus (der voile
Name CIL XV 1136; ohne den Vornamen ebd.
1137 und bei Tacitus, bei Dio nur Eufns), Garde-
kommandant unter Nero. Zuerst wurde er im
J. 55 n. Chr. Praefect der Annona, Tac. ann.

XIII 22. XIV 51. Dieses Amt bekleidete er
sieben Jahre laug mit groBter EechtUchkeit; als
dann, im J. 62, der Gardepraefect Sex. Afranius
Burrus starb, erhob Kaiser Nero zwei Manner zu
dieser Stellung, F. und den Ofonius Tigellinus,
Tac. XIV 51; auch CIL XV 1136 ist F. als.

prfaefeotus) prfaetorio) genannt; derselbe ist ge-
meint ebd. 1137. Von Anfang an war er in
einer schwierigen Lage gegenuber seinem Kollegen,
dem es leicht gelang, ihn aus der Gunst des
Kaisers zu verdrangen. So wie F. friiher durch
seine unparteiische und tadellose Verwaltung der
Annona die Gunst des Volkes erworben hatte, so
wurde er bald auch bei den Praetorianern be-
Hebt und daher beim Kaiser verdachtig. Dazu
kam, daB Nero sich mehr zu dem skrupellosen,
gonufisQchtigen Tigellinus hingezogen ftthlte, der
in alien Ausschweifungen Meister war, als zu
dem gewissenhaften und wohl auch pedantischen
Schwacbling F. Vollends haltlos wurde dessen
Stellung nach dem Eiicktritt Senecas; immer ge-
ringschatziger wurde er von seinem Amtsgenossen
behandelt, der ihm schlieBlich auch. Freundschaft,
ja verbrecherischen Umgang mit Agrippina vor-
warf und dadurch den friedliebenden, angstlichen
Mann in die greBte Furcht versetzte, Tac. XIV
57. XV 50. Dio ep. LXII 13, 3. Diese Um-
stande veranlaBten F., sich der Pisonianischen
Verschworung im J. 65 anzuschlieBen. Auf ihn
rechneten die Verschworer als eine Hauptstutze;
er sollte Piso nach der geplanten Ermordung
Neros ins Lager fiihren und zum Kaiser ausrufen
lassen. Aber wie die Verschworung bei der lang
dauernden Unschlussigkeit der Teilnehmer schliefi-

lich entdeckt wurde, so verabsaumte auch F.
durch sein kraffcloses Zaudern und die zweideutige
Eolle, die er spielte, die letzte Gelegenheit, ihr
zu einem Erfolge zu verhelfen, ja er fuhrte da-
durch auch seinen eigenen Sturz herbei. Als
schon der ganze Plan verraten war und die Unter-
suchung gegen einzelne Verschworer eingeleitet
wurde, da mufite F. , gegen den noch kein Ver-
dacht vorlag, neben Nero und Tigellinus die Ver-
hore leiten und tat dies mit gesuchter Strenge,
um ja nicht den Gedanken an seine Scrmld auf-
kommen zu lassen. Einer der Praetorianertri-
bunen, der auch an der Verschworung beteiligt
war, wartete nur auf ein Zeichen von ihm, um
den Kaiser niederzumachen. Aber F. konnte sich

zu diesem EntschluB nicht aufraffen. Ebenso
zaghaft blieb er (nach der Erzahlung des Fabius
Eusticus) einem andern Tribunen gegenuber, der,
mit der Totung Senecas betraut, vorerst F. um
einen Befehl gebeten haben soil. Als F. dag
doppelzungige Spiel gegen seine Mitverschworenen
fortsetzte, vemet ihn endlich einer der Ange-
klagten wahrend der Untersuchung. Er wurde
hierauf auch von anderen seiner Schuld uberfuhrt
und auf Befehl des Kaisers in Haft genommen.
Auch den Tod erlitt er nicht mit der Festigkeit,
die seine Untergebenen bei dieser Gelegenheit
zierte. Er gab sich unmannlichen Klagen hin,

die er auch in seinem Testament niederlegte,

Tac. ann. XV 50. 53. 58. 61. 66. 68. Dio ep.
LXII 24, 1. Einer seiner Frennde, P. (Rnbrius?)
Gallus, wurde noch in detnselben Jahre seinet-
wegen verbannt, Tac. ann. XVI 12. Ein Mann
des gleichen Namens wird genannt CIL XIII 1776.

-Eat3se.uius

2) Faenius Telesphorus. Martial. I 114. 116

liihmt die Liebe, mit der er das Grabmal seiner

ihm fruh entrissenen Tochter Antulla pflegt.

3) (Faenia) Antulla, fnih verstorbene Tochter

des Faenius Telesphorus, Martial. I 114. 116.

[Stein.]

L. Faesellius, L. fUim, (trihu) Anfiensis),

Sabinianus, procurator) (vieesvmae) [hxi]r(e-

ditatium) reqionks) Campanfiae) Apu[l(-iae)]

Oalabrfiae), proe. i[mjp. Antm(ini) Aug. K* 10 220. 1891, 248 (Thermen). 1894,116. 1896, 180.

stolae Komanorum pontificum ed. Tbiel I 468).

Die erhaltenen Keste des antiken F. sind bedeutend.

Aus etruskiscber Zeit stammt die erw&hnte Eing-

mauer und ein durch ftberkragung geschlossenes

Quellhaus; aus rQmisclier namentlich ein wohl-

erhaltenes Theater und eine Thermenanlage. Vgl.

Dennis Cities and cemeteries of Etruria II2 1 1 6ff
.

;

neue Ausgrabungen Notizie d. scavi 1877, 137f.

(Mauern). 1879, 108. 1882, 409. 1883, 75. 1886,

(von 138—161 n. Chr.) [prjovfineiae) Panfno-

niae) mf(erioris). Er bekleidete auch Munizipal-

amter in Ariminum, das, wie der Fundort der

Inschrift and die Tribus beweisen, seine Vater-

stadt war; auch Patron dieser Stadt war er, CIL

XI 378 = Dessau 1381. [Stein.]

Faesidius, ein Advokat, Iuvenal. XIII 32, der

sich eine Beifall schreiende Claque bestellt, Schol.

z, St. [Stein;

1897, 135. Zur Literatur uber Fiesole vgl. Mau
Katalog der Institutsbiblioth. I 136. [Hulsen.]

Faesulanns. Catilina in der Entscheidungs-

schlacht bei Faesulae Anf. 692 = 62 O. Man-
Hum in dextra, Faesulanum quendam in sini-

stra parte curare iubet (Sail. Cat. 59, 3) ; Man-
lius et Faesulanus in prim-is pugnantes cadunt

(ebd. 60, 6). DaB F. hicr Eigenname, nicht

Heimatbezeichnung ist, erscheint nicht ganz un-

Faesulae (so die Lateiner in besserer Zeit, 20 mdglich (vgl. den Praetorianer T. Faesulanus

Fwsula des Metrums wegen Sil. Ital. VIII 477 Stator aus Mutina, CIL VI 2492; dazu Schulze

und Marcellinus comes; #aiWaPolyb.; 0a(aovXa Zur Gesch. latein. Eigennamen [Abh. Gett. Ge-

sellsch. N. F. V 5] 527). [Munzer.]

Failan a, Ort in Noricum Ripense, Not, dign.

occ. XXXIV 41 praefectus legionis libumariorum
primorum Noricorum , Faflanae. Oft erwahnt

von Eugipp. vita Sever., immer unter dem Namen
Favianis (3, 1 civiiatem ?w?nine Favianis. 31,

1 oppidum; die Einwohner heiBen im index cap.

Procop., sonst auch die Griechen meist Qaioovlai
;

Ethnikon Faesulanus; bei Granius Licinianus und

in der spaten Inschrift CIL XI 1549 Fesulanus),

Stadt in Etrurien, auf der Nordseite des Arno-

tals, jetzt Fiesole, In altester Zeit selbstandig,

doch schwerlich zu den etruskischen Zwolfstadten

gehorig (Nissen Ital. Landesk. II 294), war die

Stadt bedeutend und fest; die Eingmauern, wohl 30 4 Favianenses). Aus den Angaben des Eugip-

noch aus vorromischer Zeit, haben ca. 3 km Um- pius (vgl. 8, 2. 10, 1. 22, 4. 31, 1. 42, 1) ist

zu schliefien, daB die Stadt an der Donau oder

nahe an der Donau lag. Mommsen CIL III

p. 687 sucht sie in dem Dorf Mauer bei Oeling,

wo Ziegel der legio I NoHeorum (CIL III 5756)

gefunden worden sind (vgl. CIL III p. 1844).

Bocking Not. dign. II 747. [Ihm.]

Fagifulae , Stadt in Sanmium , im J. 214

v. Chr. von Q. Fabius Maximus Cunctator ein-

noch

fang. Die Miinzen mit der etruskischen Aufschrift

ftetl oder fa&e (Garrucci Monete dell
1

Italia

54f. Taf. LXXIII) sind mit Unrecht auf F. be-

zogen worden. Zuerst erwahnt wird es in den

Kampfen gegen die Gallier 225 v. Chr. (Polyb.

II 25, 6) und im Hannibalischen Krieg (Polyb.

III 80. 82. Liv. XXII 3). Es erscheint schon

dam als unter romischer Herrschaft; im 7. Jbdt.

d. St. wurden mehrmals Prodigien aus F. nach 40 genommen (Liv. XXIV 20, 5), in der Kaiserzeit

Rom gemeldet (Obsequens 49 [109]. 51 [111]. 53

[113]). Im Bundesgenossenkrieg litt die Stadt

schwer (Flor. II 6 = III 18) , Sulla legte eine

Kolonie von Veteranen hinein (Cic. in Catil.

Ill 14. Sallust. Catil. 28. Granius Licinianus

p. 42—44 Bonn.); haufig genannt wird sie ge-

legentlich der Katastrophe des Catilina (Sallust.

Catil. 24. 27. 30. 32. Appian. bell. civ. II 3.

Cic. Catil. II 14. Ill 14 und pro Murena 24.

Municipium und zur Tribus Voltinia gehorig; er-

wahnt von Plinius n. h. Ill 107 und in der stadt-

romischen Soldatenliste CIL VI 32 526 i 7 vom
J. 218. Den Namen bewahrt die Kirche S. Maria

a Faifoli nordlich von Campobasso. Lateinische

Inschriften von F. CIL IX 2551—2561. Ephem.
epigr. VIII 109. Vgl. Mommsen CIL IX

p. 237. [Hulsen.]

Fago, dessen Gefrafiigkeit dem Kaiser Aure-

Cass. Dio XXXVII 30. 33. 39); in der Kaiserzeit 50 lian SpaB bereitete, Hist. aug. Aurel. 50, 4. Wohl
wird es kaum erwahnt, auBer von den Geographen
(Plin. in 52. Ptolem. Ill 1, 43 [49]) — in den

Itinierarien erscheint es nicht, weil die groBen

LandstraBcn im Tal bei Florentia vorbeigingen

— , ferner gelegentlich bei Plinius VII 160, in

den stadtromischen Soldatenlisten CIL VI 32515a,
I 31. 32515 b 17. 30. 32 520 a. n 26 und in den

Inschriften aus Bom VI 2484. aus Ostia CIL
XIV 172 und Mainz CIL XIII 6957. In der

deshalb ist ihm dieser Spitzname (Phago) gegeben

worden. [Stein.]

Fagus
?

in Aquitanien verehrte Gottheit, nur

aus Inschriften bekannt. Folgende sind bei Lugdu-

num Convenarum gefunden : CIL XIII 223 Fago

dec Bfsnxus Taurini ffilius). 224 Fago dm
lustus v. s. I. m. 225 Fago dm Pompeia C.

fdia v. s, I, m. Eine vierte in Ladivert bei St.

Beat. CIL XIII 33 Fago deo Erdenius Erdesci

Geschichte erscheint es erst wieder Anfang des 60 ffilius) v. s. I. m. Gefalscht Eev. ^pigr. I nr. 102
•r T1.^_ __. ^va. .-... t Jrt r .-.-. r*... .- = CIL XLI 1*. F. kann die lateinische Cber-

sctzung des unter seinem heimischen Namen mis

nicht bekannten Buchengottes sein, geiade wie

als lateinische Umnennung die Sexarborea Tind

der Sexarbor deus (s. d.) anzusehen sein dfirften.

O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1896t 447f.

Desjardina Ge*ogr. de la Ganle II 398. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

5. Jhdts., wo Stilicho im J. 405 die Goten unter

Eadagaisus schlug (Oros. VII 37), und im 6. Jhdt,
wo es durch Belisar 539 belagert wurde (Procop.

bell. Goth. II 23. 24. 27. Marcellin. comes auct
bei Mommsen Chron.min.II 106). DasChristen-

tum hatte schon fruh in F. Eingang gefunden,

wie die Erwahnung eines episcopus Fesulanus
unter Papst Gelasius I. (492—496) beweist (Epi-



Fagntal, in Rom, die weatliche Kuppe des
Mons Oppius, bei S. Pietro in Vincoli, genannt
von einem Buchenhain, in welchem luppiter mit
dem Bemamen fagutalis verehrt wurde (Argeer-
urkunde bei Varro de. 1. 1. V 50. Varro V 152.
Jest. 340 s. Septimontio. 348 desgl. Paulas 87
Plin. n. h XVI 37. Solin. 1, 25). DaB der Kult
?° v -i lCr Kaiserzeit fortdauerte

, beweist die
Inschnffc CIL VI 452 (Fundstelle nicht genau be-
kamrt) vom J. 109 n.Chr fi Hllfen Jo, lnt?. 31^-^ VeBP- 2> : in der Ntte
dan Topogr. I 3, 255f.

Fahineihae s. Fachineihae.
Faianius (der Medic, bietet das eratemal Fa-

latno, dann Faianio
; gegen Htt b n e r , der Ephem

epigr. n p 66, 38, auf inschriftlich flberlieferte
Namen [CIL VI 17695-17699] gestutzt, die zweite
Namensform herstellt, Schulze Zur Gesch lat
Eigennamen [1904] 356), einer der ersten, die
unter Tiberius wegen Majestatsbeleidigung ange-

(Zur Gesch. latein. . Eigennamen [Abbandl. d
Getting. GeseUsch. d. Wiss. N. F. V 5, 1904]
356), der den etruskischen Namen faktdre ver-
gieicht. [Wissowa.]

Falacrlnae (Phalacrmae die Hss. bei Sueton
Falaerinis im Abl. Tab. Pent.) oder Falacrinum
{Palaermo AbL Itin. Ant. 366), Dorf an der Via
Salana im Gebiet von Reate, Geburtsort des
Kaisers Vespasian (Suet. Vesp. 2): in der N&he
rips mi-iffm-nom r*;, r;j.„ tj„~i- • -11 . i , „ . .

Kaiser selbst die Ankla^Mer. T* t^l fl'"l^^,^-J^ ^f!„ »?'el
?„
*«*»Kaiser selbst die Anklage nieder, Tac. ann. I 73.

x. i / l ,
[Stein.]

*ala (pkala), ist em holzerner Turm, Corp.

fv°
S^iaLTr *32 "

Fest P- S8 Mii11
-

Se^- Ae£.
IX 70d (falanca, s. d.). Sie dientcn zunaehst
militanschen Zwecken, Plaut. Most. 357 Enn
ann. 397 VahlenS; dazu Nonius p. 114 M.: haec
sunt et %n Circo, quae aput veteres propter
spectatores e Uynis erigebantur (vgl. p. 555 M.l.

a £?
C^llc

?
1\ wo sich noch heute eine Kirche

k. Silvestro m Falacrino findet. Vgl. Mommsen
a iV -

p -

o
3

,

4
-

,

Persi chetti Viaggio archeologico
della via Salana (Rom 1893) 79f. [Htilsen 1

Falacron, Insel zwischen Sizilien und Afrika
mi

l, M,
a
Tl
ta zusamraen genannt, Itin. Marit'

P" tL18
1
^; [Hulsen.]

Falanca (auch phalariea), ein grGfieres Brand-
^cschofi, benannt nach den falae, den holzernen

S»^J?SFiS£-K£s=ft±^aaaBsich freilich nicht viel anfangen. Es scheinen
die hohen holzernen Geriiste gemcint zu soin,
die, an der AuBenseite des Circus errichtet und
die obersten steinemen Sitzpliitze an Hohe noch
nberragend, eine Vermehrung der Zuschanerplatze
lur das gemeine Volk bezweckten. S. den Art.
Parte eta. Diese wird auch Iuvenal 6, 590 im
bmne haben; deim wie auf der Spina (s d )

die an dieser Stelle durch das Wort agger und

... '. . .
—;-" umd,;"«; unpens Yvunma-

v7?;i (^pia11
-
I1L n

"
Ve» et -

Iy 18
- Lucan.

VI 198) herabgeschleudert wurde, vgl. Fest ep
p. 88. Non. 555, 14ff. Serv. Aen. IX 702, laid'
orig. XVIII 7. Nach Liv. XXI 8, lOflf. Sil Ital'
I 850ff. Veget. IV 18 bestand die F. - eine Ab-'
bildung derselben besitzen wir nicht — aus einem
runden, nur an seinem oberen Ende mit einem
yiereckigen Ansatze versehenen Schafte und einer
in diesen eingelassenen drei FuB langen Eisen-

ttssa&z^Z'ai&S&^&istreichend gekennzeichnet ist, trieben auch an der
AuBenseite des Circus, wo eben jene F. errichtet
waren, die Wahrsager ihr Wesen. Andere ver-
stehen unter F. die auf der Spina errichteten
Saulengeriiste, die die sieben Eier (s. Ova) und
die sieben Delphine (s. Bd. IV S. 2510) trugen
Forcellmi Lesic. u. d. W. erkliirt F. falsrh-
licherweise als die Eier selbst. Friedlander
bei Ma rquardt -Wissowa Rom. Staatsverw

und Bewaffnung des rom. Heeres 14 zutreffend
bemerkt, ganz die Form des leichten Pilums. Der
Ansatz war mit Brennstoffen aller Art umwickelt
die kurz vor dem Abschiefien angeziindet wurden'
Neben dieser groflen, im Festungskriege verwen-
deten F. gab es eine kleinere, mit der Hand ge*
schleudcrte Waffe dieses Namens, vgl. Liv. XXXIV
14, 11. Verg. Aen. IX 70511'. Grat. Falisc. cyneg
342. Literatur; Ma rquardt St.-V. 112 533

1112 516 D em ,;tVfl .l nf,'7 '

? V b
'
To ^^int im Bulletin analogic

actiau! II 961?vi fri! TurfiL ^K f '

5
°
dU Comit

' ^ ^^ histori^es 1897
>
^

yuicherat M^moires des antiquaires de France
XXIX 254. 269f. [Fiebiger.]

Falavi Marci (eine Hs. des Geogr. Rav Fa-
lam Marci. die Tab. Pent. Flama Marci), Ort-
lichkeit in Numidien, 47 Mill, von Theveste an
emer nach Cirta fiihrenden StraGe (Tab. Peut.,
vgl Geogr. Rav. p. 150 Parthey), Vermutungen
uber die Lage bei Tissot Ge'ographie de l'Afrique
II 475. To us saint im Bulletin archeologiaue
Hn r!nTvii"f/l A* 4-^^»,„„„ V:_i___; -.^rtr, ^.5L^

antiqu. II 961. Vgl. Art. Turris. [Pollack.]
lalacer. Dims pater Falacer (Varro de

1.1. V 84), romischer Gott der altesten Kult-
ordming, den Spateren nur noch aus der Existenz
ernes semem Dienste gewidmeten flamen minor,
des Flamen Falacer (Varro a. a. 0. und VII 45)
bekannt Ein Fest dieses Gottes weist die alteste
i? esttatel nicht auf, doch kOnnte es ein Wandel-

Pre TlirSl -Ti,
Jo'^n (™60«. a. als roimsche Hilfitmppen im OriBnt ge-

[Dessau.]
Falcarius ist nach Corp. gloss, lat. V 599,

23 ein gladiator falcem gerens. Ohne Zvveifel ist
damit der Thraex (s. d.) gemeint, dessen Kruoim-
sabel (s. Sica) bei Iuvenal 8. 201 falx supina
genannt wird. S. Friedlander Sitt.-Gesch. 115
o3L 5 - [Pollack.]

Falchorarii werden in der Not. dign. or. VI
18. 59 neben Tubantes, Mattiaci, Bucinobantes

emen FluBgott, Buecheler (Umbrica 15G)
bnngt den ^ amen mit VaX^, fala, falarica zu-
sanimen. H. Nissen (Ital. Landesk. II 468)
leitet yon F. den Namen des Gebortsortes des
Ka^ers Vespasian, in Sabims ultra Jteate vico
modico cut n&men est Falaennae (Phot- die
ass., Suet. Vesp. 2) ab, ebenso W. Schulze

„ ^«u .anwn iui^ ii uuusiuc am rwnein.
O. Bremer Ethnograpbie der germanischen
Stamme § 180 mochte sie auf Grand der Glei-
chung Batavi : Betuwe — Falchowrii : Velwce als
Bewohner der Veluwe (sudlich des Znyder-See)
ansprechen. Kossinna (Beitrage zur Gesch. d
D. Spr. u. Lit. XX 299ff) identifiziert sie mit
den Westfalen, Much (Ztschr. f. D. Alt XL

u aiuiuj.ua Daleni 1970
1896, 295fF,) mit den West- und Ostfalen (falh
-Feld). [Thmi

Falcidius. 1) In den J. 692 = 62 bis 695
= 59 als Geschaftsmann in Asien (Cic. Flacc.
91-93).

2) C. Falcidius, Volkstribun nicht lange vor
687 — 67 und im Jahre darauf Legat (Cic. imp.
Cn. Pomp. 58), vielleicht Vater des Folgenden.

3) C. Falcidius, Volkstribun 714 = 40, brachte
eines der letzten bekannten Plebiszite zu stande
(vgl. Mommsen St.-R. II 312 und p. X 1), die

nach ihm benannte Lex Falcidia, wonach die Ge-
samtheit der in einem Testamente ausgesetzten
Legate den Erben nicht mehr als drei Viertel
der Hinterlassenschaft entziehen durfte (G. Fal-
cidius Hieron. zu Euseb. chron. II 139 h Schone;
IIovTiXiog $alx(6ios Dio XLVIII 33, 5 ; ohne Prae-
nomeu Isid. orig. V 15, 2; vgl. die Anfuhrungen
des Gesetzes in den Rechtsquellen). [Munzer.]

Falco. 1) Cognomen des Q. Roscius Coelius
Murena Silhs Decianus Vibullius Pins Iulius
Eurycles Hercnlanns Pompeius Falco, einer her-
vorragenden Personlichkeit der traianisch-hadriani-
schen Zeit, und mehrerer seiner Nachkommen— Q. (Pompeius) Sosius Falco (Consul ordinarius
im J. 193 mit C. Iulius Erucius Clarus Vibianns),
Q. Pompeius Falco Sosius Priscus, M. Sosius Lae-
lianus Pontius Falco — ; s. Pompeius und Pon-
tius.

2) Falco, an den ein Reskript der Kaiser Va-
lerian und Gallienus aus dem J. 255 (Cod. lust.
VI 42, 14). Ob noch zu den Pompeii Falcones
gehiing? [Groag.]

Falcoailla. (Pompeia) Sosia Falconilla s.

Pompeius.
Falerii (QoXsqioi die Griechen meist; $a\£-

qiov Dion. Hal. I 21. Ptolem. Ill 1, 43. Steph.
Byz.; Einw. Faliseus, <PaXioxos

t
doch gebraucht

Plut. Camill. 2. 10 QaXigtoi zur Bezeichnung der
Stadtbewohner im Gegensatz zu &aMaxoi), feste
Stadt in Siidetrurien, nordlich vom Soracte an
der Treia, nahe ihrer Miindung in den Tiber.
Auf etymologischen Spielereien beruhende Kom-
binationen nennen als Grunder der Stadt einen
argivischen Heros Halesus (Ovid. fast. IV 73;
amor. Ill 13, 32. Serv. Aen. VII 695. Solin. II 7;
argivische Colonic heifit F. schon bei Cato bei
Pirn. n. h. III 51. Dion. Hal. I 21. Stepb. Byz/>;
dagegen zahlt Iustin. XX 1, 13 F. unter die
chaLkidischen Colonien. Anderswo heiJBt F eine
etruskische Stadt (Plin. Ill 51. Serv. Aen. VII
607). insofern mit Unrecht, als die Grunder der
fetadt von den Etniskern jedenfalls stammver-
schieden waren (s. u. S. 1972). Mit den Romern
tntt F. zuerst in feindliche Beruhrnng im J. 437,
436

,
wo es mit Fidenae im Bunde kampft (Liv,

IV 1(. 18. 21); als Verbundete der Veienter er-
scheinen die F. in der Periode des letzten Ent-
scheidungskarapfes zwischen Veii und Rom (402
—395 t. Chr., Liv. V 8—24. Dion. Hal. XIII 1.
Plut. Camill. 9f.|. Nach dem Fall der etruski-
schen Festung wandten sich die Romer gegen F.;
die altesten Annalen (Diodor. XIV 96, 5) erzahlen
zum J. 395 eine ,Zerst5rung' der Stadt, im fol-
genden (Diodor. XIV 98, 5) ein Friedensbundnis

;

in. den spateren ist der wahre Sachverhalt durch
Fabeleien (die Geschichte vom verraterischen Schul-
meister bei Liv. V 27. Dion. Hal. XLtt 1. Plut

Camill. 9-11. Polyaen. strat. I 7. Zonar. VII 22.
Cass. Dio frg. 24, 2 Boissevain; aus Liv. Val. Max.
VI 5, 1. Frontin. strat. IV 4, 1. Flor. I 6 [12].
Eutrop. I 20. Hieron. epist. 57. Oros. Ill 3, 4.
Alftus Ayitus bei Prise, inst, VLTI 71) arg entstellt.

Es scheint, dafi eine langere Belagerung nicht
zur Einnahme fuhrte und die Romer eine gut-
liche Einigung vorzogen. In der Folgezeit er-

scheint F. selbstandig mehrmals, nun im Bunde
10 mit Tarquinii, gegen Rom im Felde (Liv. VII

16—22 zum J. 357 v. Chr.; Diod. XVI 31, 7);
im J. 293 schloB es sich der allgemeinen Erhe-
bung der Etrasker gegen Rom an und unterlag
dem Consul Carvilius (Liv. X 45. 46, vgl X 12.
14. 26. 27. Frontin. stiat. II 5, 9). Als endlich
im SchluBjahre des ersten Punischen Kricges 241
v. Chr. F. sich gegen Rom emport hatte, wurde
der Aufstand binnen sechs Tagen niedergeschla-
gen und die Falisker hart gestraft; sie muBten

20ihre alte, auf steilem Berge gelegene Stadt ver-
lassen und eine neue, weniger verteidigungsfahige
in der Ebene beziehen (Polyb. I 65. Liv. epit.

XIX. Val. Max. VI 5, 1. Eutrop. II 18. Oros.
IV 11. Zonar. VIII 18). Die Fasti Capitolini
verzeichnen zum 1. Marz 240 den Triumph des
Q. LutatiusCerco (CIL 12 p. 47). An der alten
Statte verblieb nur das hochverehrte Heiligtum
der, Iuno Quiritis (Dionys. I 21. Ovid. am. Ill
13, 35; fast. VI 49); dagegen verpflanzten die

30 Sieger zwei andere Kultc, den der Minerva (capta
Ovid. fast. Ill 843) und des Ianus (quadrifrons
Serv. Aen. VII 608. Macrob, Sat. I 9," 13. Augu-
stinus civ. dei VII 4) nach Rom.

Die Reste des vorromischen F. liegen auf
einem von dem modernen Civita Castellan a ein-

genommenen ca. 1 km langen, 400 m breiten
Plateau, welches von tiefen Schluchten umgeben
ist, in denen die Treia und zwei Ncbcnbache
fiieBen (s. d. Kartenskizzen in Mon. dei Line.

40 IV p
;

11. 14). Die schon von Natur sehr feste
Position ist durch eine Ringmauer verstarkt, von
der Reste erhalten sind; auBerdem gehen in die
vorromische Zeit die in den Fels gehoTilten Graber
zuriick (Canina Etruria maritima tav. IV—VIII.
Dennis Cities and cemeteries of Etruria 2 I 87
—96). Neuerdings sind Reste von zwei bedeu-
tenden Tempeln mit reichem Schmuck an architek-
tonischen und figiirlichen Terrakotten ausgegraben
worden, iiber die jedoch nur vorlaufige Berichte

50 (Not. d. scavi 1886, 8. 1887, 92—107. 137. 1888,
414—433) vorliegen; den Tempel in Contrada
Celle halt man fur das Hauptheiligtum der Iuno
Quiritis. Andere Funde in und bei der Stadt
Not. d. scavi 1879, 7. 1882, 63. 1883, 165. 1887.
170. 262. 307.

tiber das neue in der Ebene gelegene F., auch
Acquum Faliscum genannt {Strab. V 226: vgl.
Aequi Falisci bei Verg. Aen. VII 695. Sil. Ital.

VIII 490), flieBen die Nachrichten sparlich. Im
60 J- 217 werden Prodigien von dort nach Rom ge-

meldet (Liv. XXII 1. Plut. Fab. Mai. 2. Oros.
IV 15, 1); zu Ciceros Zeit scheint die Gemeinde
in wenig giinstigen Verhaltnissen gewesen zu sein

(de leg. agr, II 66). Nach dem Liber colonianun
sollen die Triumvirn eine Colonie (colonia lunania
Faliscorum) hingef&hrt haben, was, wie Bor-
mann CIL XI p. 465 ausftthrt. zweifelhaft bleibt
und durch Plin. n. h. Ill 61 nicht unterstfttzt wird.



Jbaiisci iy72

Jedenfalls erscheint der Titel colonia F. auf In-
schriffcen nicht vor dem 3. Jhdt. n. Chr. (CIL
XI 3089. 3091—3094), fruher heiBt die Stadt
fnunidpium Faliscum (CIL XI 3155 a; einfach
murticipium nr. 3083. 3103. 3112. 3115. 3116
3121. 3127. 3147) oder Fahrii (CIL XI 3930). Den
Ort erwahnen die Geographen Strabon (V 226
naUxvtov), Plinius a. a. O., Ptolemaios III 1, 43
(50), die Tabula Pcutingerana und der Geogr.
Rav. IV 33 p. 274 P.

;
ferner die stadtromischen

Soldatenlistc CIL VI 32520 a i 10. Hi 21. Das
Christenturn hatte in F. schon Ende des 5. Jhdts.
Eingang gefunden : ein episeopus ecclesiae Fa-
liseae et Nepesinae erscheint auf dem romischen
Konzil von 499 (Cassiod. ed. Mommsen p. 409
nr. 55). fiber christliche Katakomben bei F. s.

Bull, di arch, crist. HI 5 (1880) 69f. Bald nach
dem J. 1000 verlieBen dann die Einwohner die
weniger sichere Stadt im Tale und kehrten zu
dem festen alten F. zuriick; die dort aufs neue
erstehende Stadt erhielt den Namen Civita Ca-
stellana (s. o.). Den Namen der unteren Stadt er-

hielt noch langer die einsame, jetzt auch ver-
fallene Kirche S. Maria di Fallen.

Die Reste des romischen F. sind bedeutend:
die iiber 2 km lange Ringmauer mit Toren und
Tiirmen steht noch zum groftten Teile. Im In-
neren ist durch Ausgrabungen 1821 und 1859
ein Theater, aufierhalb ein Amphitheater aufge-
deckt. S. Canina Etruria maritima Taf. 9—16.
Dennis Cities and cemeteries a. a. 0. Tomas-
setti Arch, della soc. romana di storia patria
VII (1884)423—441. Nissen Ital. Landesk. II
362—366. Vgl. auch Man Katalog der Biblio-
thek des rom. Institute I 125. 134. [Hiilsen.]

Falerio (Ethnikon Faleriensis, Plin. Ill 113,
das Domitianische Dekret CIL IX 5420 und die
Inschriften CIL VIII 4249. IX 5428. Ephem.
epigr. VIII 237; Falerionenses der Liber colon.

227. 256 und die spate Inschrift Not, d. scavi
1903, 107), Stadt in Picenum am linken Ufer des
Flusses Tinna (Tenna), unweit desheutigen Dories
Fallerone. Die Angabe des Liber coloniarum, daB
es von Augustus zur Kolonie gemacht sei, ist

wahrscheinlich; s. Mommsen CIL IX p. 517f.
Sonst fehlen Nachriehten aus dem Altertum; da6
der Ort von einiger Bedeutung "war, ergeben die
erhaltenen Reste, namentlich eines Amphitheaters
und eines Theaters (de Mini cis Ann. d. Inst. 1839,
5—01; Mon. 1839 Taf. I. II) und die zablreichen
Inschriften. S. CIL IX 5420—5518. 6117. 6418.
Ephem. epigr. VIII 237. Nene Funde aus F. s. Not,
d. scavi 1903, 106—116. 1904, 389. [Htilsen.]

Falerius. 1) M. Falerius M. f. Claudia
(tribu), Senator ura 650 = 104 (S. C. de Adra-
mytt. Viereck Sermo Graecus 23 nr. XV
2. 241). [Munzer.]

2) Lehrer der Rhetorik, erdffnete im J. 393
in dem galatischen Tabia eine Schule. Liban.
epist. 1000. [Seeck.]

Falernus ager, Gegend im nordlichen Teil
von Campanien, im Westen vom Meer, im Norden
vom Mons Massicus, im Suden vom Unterlauf des
Volturnus begrenzt. Nicht sicher ist die ursprung-
Uche Grenze nach Osten im Binnenland; spater
schied hier wahrscheinlich die Via Latina den
a. F. vom ager Stellas. Ob der Name Ton einer
frfih verschwnndenen Stadt Faleria stammt, ist

nicht mehr zu entscheiden; in historischer Zeit
erscheint der a. F. zuerst im Besitz der Campaner,
denen ihn die Rflmer im J. 340 abnahmen (Liv.

VIH 11. 12). Das Gebiet wurde an romische
Burger aufgeteilt und gab im J. 318 der neu
errichteten Tribus Falerna den Namen (Diod. XIX
10. Liv. IX 20). Im Hannibalischen Krieg litt

der ganze Gau schwer durch die karthagische
Pliinderung (Liv. XXII 13). Schon gegen Ende

10 der Republik war das ganze Gebiet in den Handen
weniger Grofigrundbesitzer; die beiden selbstan-
digen Gemeinwesen, welche im a. F. bestanden.
Forum Popilii und Urbana (s. d.), waren von gel
ringer Bedeutung. Seinen Ruhm verdankt der
Falemergau seinem Wein; aber auch der Obst-
bau war betrachtlich (Plin. XV 53). Die Gegend
am Meer war im spateren Altertum wie auch
heutzutage durch Malaria verOdet. Mommsen
CIL X p. 460. Nissen Ital. Landesk. II 689f.

20 [Hiilsen.]

Falernus mons. neben dem Gaurus und Mas-
sicus als weinberuhmt genannt bei Flor. I 16;
dagegen Serv. Georg. II 143: vinum a monti-
bus Falernis qui Massici dicuntiw, letzteres

ohne Zweifel richtiger. Ein einzelner m. F. ist

nicht nachzuweisen ; saltus Falerni bei Flor. II

6, 28 ist rhetorischer Ausdruck fur den mons
Massieus. [Hiilsen.]

Falesia portus, Hafen an der etruskischen
30Kiiste, 12 mp. sudlich von Populonium, unweit

Piombino, Itin. Marit. 501. Rutil. itin. I 371f.
(Faleria). Noch im Mittelalter als Porto di Felesa
erwahnt (Targioni-Tozzetti Viaggi nella To-
scana IV 250. Tronci Annali di Pisa z. J. 1283),
ist er jetzt ganz versandet. [H&lsen.]

Falisci, Volksstamm iu Siidetrurien zwischen
Soracte und Tiber. Die alten Schriftsteller be-
zeichnen ihn haufig als poptdits Etrurim (Liv,

V 8, 5) oder ahnlich (zahlreiche Nachweise bei
40Deecke llf.); dem gegeniiber stehen nicht nur

die auf Kulte und Gebrauche aufgebauten Hypo-
thesen iiber den chalkidischen (Iustin. XX 1, 13),
argivischen (s. o. S. 1969) und pelasgischen (Dion.

Hal. I 17ff.) Ursprung, sondern auch die posi-

tive durch die Inschriftfunde bestatigte Angabe
Strabons V 226 : k'noi <V ov Tvqqi)vovq (pamv
elvai jovg ^cdeoinvs , aXXa ziohw iStoylwoaav,
y.ai tors ffiaXiaxovg tdiov r'-Ovog (nach Deeckes
Herstellung S. 12). Die F. sind wohl italischen

SOUrsprungs gewesen, aber bei der Einwanderung
der Etrusker vcn diesen unterworfen; von ihTen
'Besiegern haben sie mancherlei Kulturelemente
angenommen, charakteristisch ist z. B. ihr aus
etruskischen und lateinischen Zeichen gemisehtes
Alphabet. L

v
ber die Geschichte der F. s. o.

S. 1969f. Das Gebiet der F. war klein : nach den
Alten hatten sie zwei Stadte, Falerii und Fescen-
nia (Dion. Hal. I 26. Verg. Aen. VII 695.
Plin. n. h. Ill 52. Solin. II 7); nur die erste

60 ist sicher bekannt, doch sind in ihrer Nahe mehrere
bisher namenlose Niederlassangen nachgewiesen,
unter denen die von Narce reiche Ansbeute an
Funden geliefert hat (verOffentbicht Mon. dei Line.
IV 1894). Das Gebiet der F. war fruchtbar und
wohlhabend ; die weifien Stiere waren in Rom als

Opfertiere gesucht (Ovid. am. Ill 13, 3; fast. I

83), berfthmt die faliskiachen Magenwurste (ven-
tres Falisd Varro de L L V 111, Martial. IV

1973 Faliscus Falsum 1974

46. 8. Stat. silv. IV 9 , 35) ; ein Collegium fa-

liskischer Kiiche in Sardinien hat, schon urn ca.

200 v. Chr., die Inschrift CIL XI 3078 — Bue-
cheler Carm. epigr. 2 geweiht. Bedeutend war
ferner det Flachsbau und die Bereitung feinen

Linnens (Sil. Ital. IV 223. Gratt. cyneg. 40).

Als Erfinder der Raufe an der Krippe nennt die

F. Cato de agric. 4, 1. 14, 1. Vgl. Deecke
Die Falisker. Strafiburg 1888. Nissen Ital.

und Dig. XLVIII 19, 38, 7. Marcian. Dig. XLVIII
10, 1, 5. Sail. Catil. 16. Cic. pro Cluent. 41.

Tac. ann. XIV 40. Suet. Oct. 33. Als Munz-
delikte werden genannt: Legierung des Goldes,

Nachahnmng der staatliehen Miinzen, Beschadi-

gung derselben durch Abschneiden, Abkratzen u. a.

Paul. Sent. V 25, 1 und Dig. XLVIII 10, 19.

Ulp. Dig. XLVIII 10, 8. 9. tfberdies scheint das

Gesetz zwar noch nicht das falsche Zeugnis schlecht-

Landesknnde I 513, II 3621 Inschriften im fa-lOhin, wohl aber Bestechung des Zeugen und des

liskischen Dialekt s. Fabretti CI Ital. 2440—
2453. Gamurrini Append. 828—830. Thulin
Rom. Mitteil. XXII 1907, 252ff. [Htilsen.]

Faliscus s. Grattius.
Falke s. Habicht.
Falsum. Die geschichtliche Entwicklung hat

es mit sich gebracht, dafi dem romischen Straf-

recht ein fest abgegrenzter Begriffdes Falschungs-
vergehens fehlt; falsum ist dem romischen Juristen

Richters, sowie die Annahme der Bestechung (fiir

Abgabe oder Nichtabgabe des Spruches oder Zeug-
nisses) mit Strafe bedroht zu haben; Paul. Sent.

V 25, 2 ~ Collat. VIII 5, 1 ; einen andern schweren
Fall des falschen Zeugnisses (im Kapitalprozefl)

regelt die lex Cornelia de sicariis, Paul. Sent.

V 23, 1. Collat. I 2, 1.

Fiir diese Vergehen wurde ein besonderer

Schwurgerichtshof, eine besondere quaestio einge-

jeder kriminelle Tatbestand, der gemafi den Be-20richtet (testamentorum lege nova quaestio, Cic.

stimmungen des Sullanischen Gesetzes (s. u.) und
der dazu gehorenden Nachtragsgesetze behandelt
wird; insofern ist die .Falschung' des romischen
Rechts allerdings nur eine ,prozessualische Ein-
heit' (Mommsen).

Eine allgemeine Definition der Falschung gibt

Paul. Collat. VIII 6 , ] : falsum est quidquid
in veritate non est, sed pro vero adseveratur

;

diese sprachlich richtigc Definition deckt sich nicht

de nat. deor. Ill 74); der Prozefi ist indicium
legitimum> crimen publicum (s. Art. Crimen
Bd. IV S. 1714). Die Strafe (poena legitima,

poena legis Gorneliae) bestand urspriinglich in der

aquae et ignis interdietio (Modest. Dig. XLVIII
10, 33); in der Kaiserzeit wird diese Strafe fiir

die honestiores ersetzt durch deportatio mit bo-

norum publicatio, fiir die humiliores durch poena
metalli oder Todesstrafc; den Sklaven trifft Todes-

mit den positiven Bestimmungen des romischen 30 strafe (Kreuzigung), Paul. Sent. IV 7, 1. V 25, 1

Rechts; mit Bezug auf die Urkundenfalschung
definiert derselbe Jurist Dig. XLVIII 10, 23:
falsum videtur esse, si quis alienum chirogra-
pkum imitetur aut libelhim vel rationes inter-

cidat vel deseribat, non qui alias in computa~
tione vel in ratimie mentitur.

In der vorsullanischen Zeit fehlt es an einer
allgemeinen Bestimmung Tiber die Falschung. Die
Zwolftafelgesetzgebung enthielt eine Bestimmung

und Dig. XLVIII 19, 38, 7. Marcian Dig. XLVIII
10, 1, 13. Plin. ep. ad Traian. 58. Suet. Claud.

15. Finnic. Mat. VI 31. lust, Inst. IV 18, 7.

tfber das Vorkomrnen anderer, namentlich leich-

terer, Strafen in den kaiserlichen Constitutionen

s. u.

An diese lex publici iudicii schlielkn sich zu-

nachst verschiedene Senatsbeschliisse an, welche
weitere Tatbestandc den gesetzlichen (materiell*

iiber
f. testimonium: der des falschen Zeugnisses 40 rechtlichen, prozelirechtlichen) Bestimmungen der

Uberftthrte wird vom Tarpeischen Felsen gestflrzt, '— ^- '-"- '- x '' x
-
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Gell. XX 1, 53; auch die Bestrafung (Kapital-

strafej des Richters qui ob rem dieendam peeu-
niam aceepisse contictus est (Gell. XX 1, 7) ge-

hort insofern hierher, als nach dem Sullanischen
Gesetz Bestechung des Richters als f. behandelt
wurde.

Das Sullanische Gesetz, die lex Cornelia testa-

mentaria nummaria (so Cic. Vcrr. I 108), wird

lex Gornelm de falsis unterstellen und diese Tat-

bestande damit zu crtmina legitima (s. Bd. IV
S. 1714) erklaren. Andererseits haben im An-
schlufi an die Lex Cornelia kaiserliche Constitu-

tionen neue Tatbestande mit Strafe bedroht, ohne
diese zu crimina legitima zu erheben. s. z. B.

Paul. Dig. XLVIII 10, 16 pr. vgl. mit Marcian.
Dig. XLVIII 10, 1, 4; in diesen letzteren Fallen

(crimina extraordinarid), die ebenfalls als falsa
in Juristenschriften und Gesetzen der Kaiserzeit 50 bezeichnet werden, kommen die prozessualischen
gewOhnlich lex Cornelia testamentaria (Paul. Sent.

~°—1m A "~ —-—-"- i-~m. :^j- *

V 25, 1 und Collat. VIII 2. 5, 1. Lip. Dig.
XLVII 11, 6. XLIII 5, 3, 6. Papin. Dig. XLVIII
2, 2. Mod. Dig. XLVIII 10, 30 pr. Macer Dig.
XLVIII 1,1. Val Grat. Valent. Cod. Theod. IX
20, 1) oder lex Cornelia de falsis (Paul. Sent. I

12, 1. IV 7, 1. V 25, 11. Marcian. Dig. XLVIII
10, 1, 4) oder auch schlechthin lex Cornelia
genannt (Macer Dig. XLVIII 2, 11, 1. Ulp. Dig.

Regeln der crimina legitima nicht zur Anwen-
dung, ebenso kann hier auch eine Strafe ange-

droht sein, die leichter ist als die poena legitima

falsi. Beispiele ausweitender Senatusconsulta

:

Ulp. Collat. VIII 7. Marcian. Dig. XLVIII 10. 1,

17. Macer Dig. XLVILT 10, 10. Paul. Dig. XLVHI
10, 22; s. hieriiber besonders Landucci (s. u.)

980 und Art. Senatusconsultum Libonia-
num; Beispiele ausweitender Constitutionen : Mar-

XLVIII 10, 25. Alex. Cod. lust. IV 21, 2. Valer. 60 cian. Dig. XLVHI 10, 1, 4. Callistr. Dig. XLVIII
u. Gall. Cod. lust. IX 22, 8). Das Gesetz stellte,

wie der Name ergibt. bestimmt* Testaments-
und Munzdelikte unter Strafe; als Testaments-
delikte werden im Gesetz selbst genannt: wider-

rechtliche Beseitigung, ZerstOrung, Abanderung
eines echten Testaments, Herstellung, Unter-
schiebung oder wissentliche Geltendmachung eines

falschen Testaments, Panl. Sent. IV 7, 1. V 25, 1

10, 15 pr. 31. Paul. Dig. XLVIII 10, 16 pr. 21.

Ulp. Dig. XLVII 11, 6, 1. 2. Inhaltlich beziehen

sich diese Ausdehnungen auf folgendes: neben der

Testamentsfalschung werden weitere Unregelmas-

sigkeiten bei der Testamentserrichtong bestraft;

den Testamenten werden betreffs Beseitignng und
Falschung andere Siegelnrkunden (Obcrsiegelnng
nnd Untersiegelung), dann aber anch gewGhnliche
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Urkunden (ohne Siegel) gleichgestellt , Marcian.
Dig. XLVIII 10, 1, 4. Ulp. Dig. XLVIII 10,
9, 3. Paul. Dig, XLTIII 10, 16 pr., im beson-
deren auch das (formlose) Soldatentestament, Mar-
cian. Dig. XLVIII 10, 1, 7. Neben die Bestechung
des Zeugen und die Terwendung des Zeugen bei
der Testamentsfalschung tritt das einfache falsche
Zeugnis im Zivil- und Strafprozefi, Paul Collat.
VIII 2, 3 und Dig. XXII 5, 16. Dazu weitere Ur-
kunden- und Prozefidelikte : neben der Bestechung
des Richters (s. o.) das Urteil des Richters gegen
klare Gesetze, Paul. Sent. V 25, 4. Marcian. Dig.
XLVIII 10, 1, 3; das Herausgeben anvertrauter
Urkunden an die G-egenpartei des Anvertrauenden,
Paul. Sent. V 23, 8. Marcian. Dig. XLVIII 10, 1, 6.

Ulp. Dig. XLVII 11, 8; Vorbringen gefalschter
obrigkeitlicher Erlasse, Zitieren nicht eristieren-

der Constitutionen, Paul. Sent. V 25, 9. Ulp. Dig
XLVIII 10, 25. Mod. Dig. XLVIII 10, 33. Alex.
Cod. Inst. IX 22, 3. Kontrakt zwischen Tutor und
Fiskus vor Ablegung der Tormundschaftsrechnung,
Marcian. Dig. XLVIII 10, 1, 9. Anton. Cod. lust.
V 41, 1. Neben die Miinzfalschung tritt die Ver-
weigerung der Annahme ecliter Landesmiinzen,
Paul. Sent. V 25 , 1 . die Verwendung falscher

Mafle und Gewiehte, Ulp. Dig. XLVII 11, 6, 2.

Paul. Dig. XLVIII 19, 37, die Verfalschung der
offentlich aufgestellten MaBe und Gewiehte. Mod.
Dig. XLVIII 10, 32; welter die AnmaBung fal-

scher Namen und Titel, falsclieu Amts und Ranges,
Paul. Sent. V 25, 11. 12. Papin. Dig. XLVIII
10, 13, die Kindesunterschiebung, Mod. Dig. XLVIII
10, 30, 1. Diocl. u. Maxim. Cod. lust IX 22, 10.

Macer Dig. XLVIII 2, 11, 1, der doppelto Ver-
kauf einer Sache, Paul. Dig. XLVIII 10, 21.

Diese Ubersicht ergibt einerseits, daB ea an
einer allgeraeinen Bestimmung uber die Falschung
fehlt, vielmehr lediglich eine Reihe einzelner Tat-
bestande derselben rechtlichen Behandlung unter-
worfen werden ; andererseits, dafi diese einzelnen
Tatbestande sehr verschiedenartiger Natur sind
und durchaus nicht immer Falschungen und
T&uschungen im Sinn der Definition des Paulus
(s. o.) enthalten. Im besonderen wird als f. eben-
sowohl die Falschungshandlung selbst wie die
Verwertung und Geltendmachung der gefalschteu
Urkunde, Miinze usw. bestraft, s. Paul. Sent. V
25,9. Ambros. deoffic. Ill 11,73. Der verbindende
Gedanke scheint der zu sein, dafi in alien Fallen
ein Vergehen gegen die offentliche Ordnung, gegen
Treu und Glauben, im besonderen eine Gefahr-
dung des Beweises, gefunden wird. Dafi dieser
Grundgedanke in einzelnen Fallen des f. zuriick-
tritt hinter dem Gedanken der betruglichen Ver-
mogensschadigung , hangt damit zusammen, daB
die Falschungsgesetzgebung vor der Ausbildung
des crbtien sielliotwtus (s. d.) in ihren Kreis auch
Falle einbezog, die spater als Betrug behandelt
wurden

; vgl. Paul. Dig. XLVIII 10, 21 mit Ulp.
Dig. XLVII 20. 3. 1. Uberhaupt brachte die
spranghafte geschichtliche Entwicklung des f. mit
sich, daB ein fester Falschungsbegriff von der
Jurisprudenz nicht gewonnen, daB eine Abgrenzung
gegenuber anderen Verbrechen gar nicht versucht
wird. Dafi die Romer dies selbst empfinden,
geht daraus hervor, dafi sie einzelne Falle doch
nicht als falsa, sondern nor als quasi falsa be-
zeichnen (Marcian- Dig. XLVm 10, 1, 13). Mit

dem Tatbestand des f. kann gleichzeitig der Tat-
bestand eines anderen crimen gegeben sein, vgl.

z. B. die Art. Concussio, Dardanariatus,
Males tas. Eine beaondere Behandlung erfahrt
in der Kaiserzeit, besonders in der nachklassi-
schen, die Munzfalschung, sie wird jetzt mehr
als Majestatsverbrechen und als Eingriff in ein
nutzbares Recht des Kaisers behandelt, mit be-
sonders schwerer Strafe bedroht und auch in pro-

10 zessualischer Beziehung mehrfach ausgezeichnet,
Paul. Sent, V 12, 12 und Dig. XLVIII 10, 19.
Hermogen. Dig. V 1. 53. Claud. Sat. Dig. XLVLU
19, 16, 9. Constantin. Cod. lust, IX 24, 1. 2 VII
13, 2 und Cod. Theod. IX 21, 1—4. IX 22. IX 23
Talent. Theod. Arcad. Cod. lust. I 4, 3 IX 24 3
XII 4, 1 und Cod. Theod. IX 21, 9.

Wesentlich ist alien Arten des f, daB es immer
nur vorsatzlich begangen werden kann; es wird
dolus erfordert, Paul. Dig. XLTIII 10, 22 pr. Fur

20 das crimen legitimum falsi gilt das Besondere,
dafi ausnahmsweise auch Sklaven (Marcian. Dig.
XLVIII 10, 7. Hermogen. Dig. V 1, 53) und
Frauen (Papin. Dig. XLVIII 2, 2 pr.) zur An-
klage zugelassen werden. Dafi die Folter auch
gegenuber dem freien Angeschuldigten zur Ver-
wendung gelangt, ist wohl nicht in dem Sullani-

schen Gesetz (so anscheinend Ammian. Marcell.
XIX 12, 18), sondern erst in der kaiserlichen Ge-
setzgebung bestimmt worden, Constant. Cod. lust.

30 IX 22, 21. Die offentliche Strafklage vcrjahrt
nach den Ordnungen der Kaiserzeit in zwanzig
Jahren, Diocl. .Cod. lust. IX 22, 12. Neben der
kriminellen Verfolgung der Falschung steht die

zivilrechtliche Geltendmachung der Unechtheit der
Urkunde usw.; beide Klagen konnen unabhangig
von einander geltend gemacht werden, im beson-
deren kann der in dem einen Verfahren abge-
wiesene Klager immer noch das andere durch-
fuhren, Ulp. Dig. XLIII 5, 3, 6. Alex. Cod. lust.

40 IX 22, 5. Diocl. u. Max. Cod. lust. IX 22, 16.

Val. Grat. Valent. Cod. Theod. IX 19, 4. IX 20, 1.

Literatur : B i r n b a um Archiv f. Criminalrecht
X. F. 1834, 527—559. Escher Lehre v. straf-

baren Betrug u. v. d. Falschung (1840) 322—329.
Rein Criminalrecht der Romer (1844) 782—789.
Seeger Vcrsuch der Verbrechen nach rom. Recht
(1879) 22—29. Landucci Storia del diritto ro-

mano 978—986. Mommsen Romisches Straf

-

recht 667—677. [Hitzig.]

50 Faltonius. 1) Maecius Faltonius Nicomachus
s. Maecius.

2) Faltonius Probus (so ist mit Waddington
Pastes des prov. asiat. nr. 179 und Dessau Herm.
XXIV 352f., 3 das hsl. Falconius zu verbessern)
wurde nach Aurelians Tod an Stelle des Arellius

Fuscus (s. o. Bd. II S. 637) fur 275—276 zum
Proconsul von Asien bestellt, Hist. aug. Aurel. 40.

[Goldfinger.]

3) Faltonius Probus Alj-pius s. Bd. I S. 1709
60 Nr. 2.

4) Faltonius Restitutianus, v(ir) efgregius/,

praeses der Provinz Mauretania Caesariensis unter
Gordian (CIL Till 20487. 20602 [datiert Tom
1. Januar]. Rev. arch. 1903, 336, 94 = Melanges
Perrot 1903, 37), hieranf praeftectttsj vigUum
noch vor dem 12. Mara 244 n. Chr., als solcher

pferfectissimusj v(*rj, CIL VI 266. Sehr wahr-
schcinlich ist, was Pallu de Lessert Fastes
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des prov. Africaines I (1896) 516 vermutet, dafi

F. der praeses Mauretaniae ist, der im J. 240
den Aufstand des Sabinianus unterdruckte, Hist,

aug. Gordian. 23, 4 ; kurz erwahnt Zosim. 1 17, 1. 2;

vgl. CIL VI 1090. So wurde sich auch die Wieder-

herstellung und starkere Befestigung der Kastelle

erklaren, die in den drei afrikanischen Inschriften

erwahnt ist. Vielleicht stammt F. gleich den CIL
VIII 854 genannten Faltoniern aus Thuburbo maius
und gehorte der Tribus Arnensis an. [Stein.]

5) Anicia Faltonia Proba s. Bd. I S. 2204

Nr. 44.

6) Faltonia Betitia Proba s. Bd. I S. 2203

Nr. 38.

Falx. Die falces murales, eiserne einfache

oder doppelte Haken in Form einer Sichel, auch

an einen schwebenden Balken aufgehangt (Veget.

IV 1.4), dienten dazu, Steine aus der durch den
Stofi des Widders erschutterten Mauer oder Wall

dem aus kleinen Ursachen ins Ungeheure wach-
senden Zwiste ist von Vergil geschickt auf die

F. iibertragen, vgl. auch Goethe .Legende' : ,Und
so soil ich, die Brarnane, / Mit dem Haupt im
Himmel weilend, / Fuhlen, Paria, dieser Erde

/

Niederziehende Gewalt'. Terra hat die F. her^

vorgebracht, die Mutter Erde, vom Zorne gereizt

gegen die Getter, erzahlt man (ut perhibent), als

jiingste Schwester des Coeus und des Enceladus,
10 schnellfufiig und mit flinken Flugeln, ein schreck-

lich ungeheures Fabelwesen, das so viel wachsaine

Augen hat als Federn am Leibe, darunter, es

klingt wie ein Wunder (uber die Beziehung von
subter , mirahile dictu zum Folgenden vgl. Carl

Nauck Ztschr. f. d. Gymnasialwesen XXVIII
1874, 709), so \iele Zungen; ebensoviele Mauler
liirmen, so viele Ohren richtet sie lauschend empor
(vgl. Val. Flacc. Arg. II 125). Dazu vergleiche

man, was z. B. Apollod. I 39f. W. uber Typhon be-

und Brustwehr herabzureifien ; auch die Gallier 20 richtet, den Ge in gesteigertem Zorn hcrvorbringt,

wandten sie im Kampfe gege^ Caesar an, Caes.

bell. Gall. V 42, 5. VII 84, 1. 86, 5. Die Be-

lagcrten suchten dagegen sie unschadlich zu

machen, mit Schlingen (laquei VII 22, 2), eisernen

Klammern (aneorae ferreae) oder durch einen Kran
itolleno) in die Hohe zu heben oder Balken darauf

lierabzulasscn, S. den Art. Festungskrieg, wo
auch das in Vesontio selbst gefundene Exemplar
erwahnt ist. Gebraucht wurden solche Mauersicheln

als die Gutter der Giganten Herr geworden, vgl.

P. Corssen Rh. Mus. N. F. XLI 1886, 2451
Ribbeck Rom. Dichtung II 2 75. Weiter heiBt

es bei Vergil, daB F. des Nachts schlummerlos

mit Zischen dahinfliegt (vgl. Hor. c. II 2, 7) zwi-

schen Himmel und Erde, bei Tagc aber thront

sie spahend auf dem Giebel des Daches oder auf

hohen Turmcn, ein Schrecken volkreicher Stadte,

ebenso auf Lug und Trug erpicht wie Wahres
auch von den durch Alexander belagerten Tyriern 30 kandend. ,F. crregt die Eifersucht des Iarbas,

(Curt. IV 2. 3) und 565 = 189^ v. Chr. bei der

l>esturmungvonAmbracia,Liv. XXXVIII 5 (asse?~es

falcati). Ganz ahnlich sind die falces navales, die

Caesar im Krieg gegen die Venetcr anwendet, bell.

Gall. Ill 14, 5, scharfe Sicheln an Stangen be-

festigt, mit denen man die Seile der Segel packte,

an/.og undbeimRuckwartsruderndurchschnitt, Dio

XXXIX 43. Veget. IV 46. Siehelformige Schwerter

I falcati enses) werden erwahnt bei barbarischen

hinterbringt der Dido die Nachricht von der be-

vorstehenden Abfahrt des Aeneas (IV 298), tragt

die Kunde von Dido's Tod durch die Stadt (IV

666), meldet der Mutter des Euryalus wie dem
Euander die Trauerbotschaften (IX 474. XI 139),

fliegt den Ankommlingen in Latium voraus (VII

104)', Ribbeck a. O. Vgl. noch Yerg, Aen. Ill

121 und VII 392 (F. volat, ebenso Petron. sat.

123 v. 211); femer Prop. Ill 32 (34), 94. IV
Vtflkern, Lykiern, Karern, bei den Oskern. Verg. 40 1, 9, wo F. im Sinne von Ruhm, wie z. B. auch Hor.

Aen. VII. 732; die Daker sind damit ausgeriistet

wie Taf. LXX der TraianssauleiCichorius Text-

bd. Ill 121) und der Fries des Monuments von

Adarnklissi zcigt, s. die Publikation von Toci-
1 e s c u - B e n n d or f

- X i em a n n 1 895 und Soutzo
Rev. arch. XLII (1881) Taf. 22. Die im Orient

gebriiuchlichen Sichelwagen {qiMdrirjae falcatae,

currm falcati), die Antiochos in der Schlaeht

bei Magnesia gegen die Romer (Liv. XXXVII

c. II 2, 8. ,Ganz anders als Vergil fafit Ovid
die Gestalt der F. auf (met. XII 39—63), wenigcr
groBartig, subtiler', vgl. Ribbeck a. O. IP 308f.

Ausfiihrlich schildert er der F. Wohnung auf

hoher Burg; mitten im Weltenraume ist ^ie ge-

legen, zwischen Erde und Meer und Himmel, wo
man alles, auch noch so Entfemtcs erschauen

und vernenmen kann; zahllose Zugange und tau*

send Offnungen hat F. angebracht am Palaste

II) und Pharnakes gegen Caesar (Bell. Alex. 50 und die Schwellen nicht verschlossen durch Tore,

anwendete, haben die Romer unpraktisch

gefunden (Livius nennt das Hanover ein inane
ludihrium). Vgl. S. Rein a eh in D ar ember g-
Saglio Dietionnaire II 970fl". Im iibrigen s. Art.

Sichel, [Liebenam.]

Fama, die Personifikation des Geriichtes, die

von Vergil ab nicht selten bei rSmischen Dichtern
auftritt, wie bei den Griechen $$ut], "Ooaa, 'Ayye-

ha usw. (s. d.). Nach der glanzenden Schilde-

Tag und Nacht steht er offen; ganz ist er aus

tonendem Erz, er sumrat und hallt wieder, das

Gehorte verdoppelnd; keine Ruhe ist drinnen,

kein Schweigen, doch ist es auch kein Schreien,

sondern leises Gemurrnel, wie femes Rauschen
des Jleeres oder verhallender Donner; ein und
aus gehen, ein luftiges Volk, Tausende erlogener

Geruchte {Rutnores), mit wahren gemischt, und
es hausen da, in des Palastes Vorhofen, die Gre-

rung Vergils (Aen. IAr 173—188) ist F. ein Un- 60 dulitas, der temerarius Error, die vana Lae-
getiim, schneller als irgend einanderes; Schnellig-

keit ist ihr Element, und sie gewinnt neue Krafte
im Laufe (zu v. 175 vgl. Lucr. VI o40f.); feige,

klein im Entstehen, bebt sie sich bald in die Lufte

empor, und sie schreitet einher anf dem Erdboden
und birgt zugleich ihr Haupt in den Wolken
(vgl. auch Ovid, met IX 137ff.), wie Eria bei
Homer IL IV 442f.; das anschauliche Bild von

titia, die consternati Timores, die Seditio repens,

die Susurri (dubio auctore); sie selber aber, die

F., sieht alles, was sich abspielt im Himmel und
im Meere und auf Erden, und forscht fiber den
ganzen Weltenraum bin. VgL auch Ovid, met,

IX 137ff. (in Anlehnung an Verg. Aen. IV 175ff.).

XV 31 (zu praenuntia veri for F. vgL Aen. IV
188. IX 474. XI 139). XV 853. Auf diescn
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Schilderungen foBend malt Valerius Flaccus aus,
vie F., durch Iuppiter von den friedlichen Ge-
filden des Athers ferngehalten, knirsehend unter
den untersten Wolken wohnt und von da die
Lander heimsucht, Arg. II 116ff.

t
und Statius

Theb. Ill 425—431 lafit sie wachsam (vgl. Aen.
IV 182) lauschend auf jeden Ton, von leerem
Larm umgeben, vor dem Wagen des Mars einher-
fliegen, und angetrieben vom Schnauben derRenner
schuttelt sie mit stetem Gemurmel die zitternden
Federn (vgl. Verg. Aen. IV 181. Ovid. met. XII
49) ; es drangt sie der Wagenlenker mit blutigen
Staeheln, Geschehenes und Nichtgeschehenes zu
sagen, und vom hohen Wagen setzt ihr der Vater
ingrimmig zu mit der skythischen Gerte. Vgl. noch
Stat. silv. V 1, 106; Theb. II 205. 208 (dea tur-
bida). 345f. (sailers F.). IV 32. 369 (turbatrix).
VI 2. IX 32f. (pernicior index). X 626. XII 812.
Sil. Ital. Pun. IV 1. VI 554. VII 504 (F. furit
wie bacchatur F. Verg. Aen. IV 666). 579. X 578.
Claudian. de Manlii Theod. cons. 270; de bello

Pollentino 201ff. Vgl. Bob. Engelhard De per-
sonif. quae in poesi atque arte Romanor. inveniun-
tur, Diss. Gfltt. 1881, 30f. Rich. B erge De belli

daemonibus, Diss. Leipz. 1895, 5 Iff. Weihinschrift
aus Coin Famae Publius usw., Orelli-Henzen
5817, ferner an F. augusta aus En la Alameda,
Ostippo in der Hispania Baetica CIL II 1435
{Famae aug. sacrum); vgl. auch $tfut] simyyikqt
auf einem zu Tusculum gefundenen' Stein IG
XIV 1120. Zu K. O. Miiller Hdb. d. Arch.

3

§ 406, 2 fur F. auf Miinzen vgl. schon C. A. Bet-
tiger Kl. Schr. II 374. [Waser.]

Fama Iulia s. Seria.
Fames, der Hunger personifiziert, vgl. Limos

und Bulimos (bOscr Damon des Heifihungers zu
Chaironeia, Pint, quaest. conv. VI 8, 1, s. o.

Bd. Ill S. 1046, 33ff.; vgl. Roscher Myth. Lex.
s. Nosoi III 467f.), ferner Bubrostis (Smyrna)
und auch Adephagia (Sizilien). Bei Verg. Aen.
VI 276 erscheint F. neben der Egestas und andern
Schreckge starten (Luctus, Chirac, Morbi, Senectus,
Metus, Letum, Labos, Sopor, mala mentis Gau-
dia, Bel-lum, Eumenides, Discordia), die unge-
fahr der Sippe der Nacht bezw. der Eris bei
Hesiod entsprechen, theog. 224ff. (v. 227 wird
Limos unter diesen Ausgeburten der Nacht ge-
nannt), am Eingang der Unterwelt (vestibulum
ante, ipsum primisque in faucibus Orci)\ male-
suada, Verfiihrerin zum Bcsen, heifit F., weil
der Hunger den Menschen zu allem Bosen ver-
leitet, vgl. Horn. Od. XV 344. XVII 286ff. Eurip.
El. 37of. Menandri monost. bei Meineke Frg,
com. Gr. IV 349, 320f. Ovids Erfindnng scheint
die Einfiihrung der F. in dieErysichthongeschichte
zu sein, met. VIII 784ff. Crusias bei Ro-
scher Myth. Lex. I 1377, 13ff.. o. S. 573, 29f.
F. heiBt da pestifera (v. 784), ieiuna (v. 798),
und der Damon haust mit Frigus iners Tre-
morqm PaUorque in der skythischen Wiiste am
Kaukasos, in den fernsten Gegenden des eisigen
Skythien, auf einem unfruchtbaren steinigen Ge-
filde (vgl. das sprichwoxtliche Atuov mdiov); fur
die Schilderung des Wohnsitzes vgl. v. 788ff.,
fur die Beschreibung der F. selbst v. 799ff. Der
Damon ist durx wie ein (Jerippe, ein graBlich
Ungeheuer, struppig das Haar, die Angen hohh
Blasse auf dem Antlitz; . er fliegt nachts durch

die Lufte, um seinem Opfer im tiefen Schlafe
aich selbst einzuhauchen, HeiBhunger und Ab-
zehrung, v. 814ff. Ohne Zweifel hat der Dichter
in seine Darstellung wertvolle volkstiimliche Zuge
verwoben, griechischem und auch rOmischem Volks-
aberglauben entlehnt; in den offenen Mund des
Tiefschlafenden dringt der Damon, wie man nach
griechischem Aberglauben durch Gahnen zum
Werwolf wird (vgl. Aisopos 196 H. xX&rr^s xat

10 jiavdo%Evg, erklart durch das Material bei Felix
Liebrecht Zur Volkskunde 320f.); doch finden
sich verwandte Anschauungen auch bei den Ro-
mern (vgl. die Candelifera o. Bd. Ill S. 1464,
47ff. Liebrecht a, O. 31), und so konnte Ovid
diesen Zug recht wohl neu angefiigt haben, vgl.
Cms ius a. 0. 1377f. Aen. VI 273ff. hat
verschiedentlicb Nachahmung gefunden; so er-

scheint die F. maesta gleicherweise bei Seneca
Here. fur. 691 in der Beschreibung des Tartaros

20 zusammen mit Sopor, Pudor series, Metm, Pavor,
Funus, Dolor, Luctus, Morbus, Bella. Senectus

;

bei Sil. Ital. Pun. XIII 58 Iff. ist es folgende
Gesellschaft an den Pforten der Unterwelt: Luctus,
Macks (der F. nachstverwandt), Morbi, Maeror,
Pallor, Curae, Insidiae, Smwetus, Livor, Egestas,
Error, Discordia; ferner vgl. Claudian. in Rufin.
I 29ff. , wo wiederum v. 31 die imperiosa F.
zusammengenannt wird mit Discordia, Senectus,
Morbus, Livor, Luctus, Timor, Audacia, Luxus,

30 Egestas, Avaritia, Ourae, alles pestes Erebi, Aus-
geburten der Nox; vgl. noch Claudian. panegyr. de
VI. cons. Honorii 321ff. , wo atra F. zusammen
mit Pallor, Luctus. Morbi (vgl. z. St. Ovid, met,
IV 484f.) und Prudent, psychom. 464ff., wo Cura,
F., Metus, Anxietas, Periuria, Pallor, Conruptela,
Dolus, Conmenta, Insompnia, Sordes, Eume-
nides erscheinen. Vgl. Rob. Engelhard De per-
sonif. quae in poesi atque arte Romanor. in-

veniuntur, Diss. Gott. 1881, 25ff. Usener Giitter-

40namen 365ff. [Waser.]

Familia bezeichnet bei den romischen Juristen
bald ein en VermOgensinbegr iff. bald eine Personen-
gruppe, Dig. V 16, 195, 1 familiae appellatio
varie accepta est. Xam et in res at in personas
deducitur. Die evstere Bedeutung zeigt sich

namentlich bei der hercditas (s. d.) in dem Satz
der XII Tafeln; proximus agnatus familiam
habeto, Dig. V 16, 19o, 1 ; ebenso in dem alter-

tumliehen Xamen der Erbteilungsklage als actio
bO familiae erciseunda.e, Dig. X 2. Paul. Ill 6, 1.

Gai. II 219. Up. XIX 16. Auch im familiae
emptor is. Testa mentu in) tritt uns ein Er-
werber des Kachlasses entgegen, Gai. II 102rF.

Ulp. XX 7. 9. 13. XXVIII 0. Liv. XLV 40 (heredes

familiae). Ebenso betraf der Zwangsverkauf der

f. als Strafe einer Verletzung der Volkstribunen
(Liv. in 55) das Vermogen, die y^VuaTa i

Dionys.
VI 89. Mom m sen Rum. Strafrecht 937, 4.

Zweifelhaft ist, ob f. als VermOgensmasse das
60 Ganze umfaflte, oder ob ein Unterschied zwischen

f. und pecunia bestand. Beides (familia pecunia~
que) wird inehrfach nebeneinander genannt. So
bei dem familiae emptor, Gai. II 104 (s. Testa-
men turn), vgl. Cic. de leg. Ill 7: suboles, fami-
lias pecuniasque censento. Nach Puchta-Kru-
ger Institut.io II § 194 dient der Zusatz pecunia
zur Hervorbcbung des eigentlichen VennCgens und
betrifft nach II § 306 a (was aus etymologischen

1981 Familia Familia 1982

Griinden wenig wahrscheinlich ist) dieForderungen.
Andere sehen in der pecunia die res nee man-
eipi (s. Mancipatio). So Jhering Entwick-
lungsgeschichte des rom. R. 1894, 81 ff. Karlowa
R. R.-G. LI 76 und mit eigenartiger Begriindung

Cuq Les institutions juridiques des Romains
(Paris 1891) 92 wegen Cato de agric. 138 mulis,

equis, asinis feriae nullae nisi in familia sunt.

Nach Cuq wurden die nutzlichen Tiere (Last-

und Zugtiere) den res maneipi und damit der 10

/. zugeteilt, die Lusustiere aber den res nee man-
eipi und der pecunia. Von besonderer Bedeu-

tung ware dies wegen des Umfanges der Testier-

freiheit nach den 12 Tafeln. Tab. V 3, Ulp. XI
14 uti legassit super pecunia tutelave suae rei,

ita ius esto. Ebenso Paul. Dig. L 16, 53. Anders
Cicero de inv. II 148 und Auctor ad Herenn. I

23, woselbst es heifit : uti super familia peeu-
niaque sua legaverit. Doch nimmt man an,

dafi das letztere Wort aus der Formel der fami- 20
lias emptio (Gai. II 104) an diesen Stellen ein-

geschoben ist und dem Wortlaute des Zwolftafel-

textes ursprunglich fremd war, Karlowa R. R.-

G. II 76. JOrs Birkmcyers Encyklopadie i 170

§ 129 A. 2 a. E.; vgl. auch Cuq a. a. O. 283.

290. 296ff. 519. Wichtig ware der angegebene
Unterschied auch fur Tab. X 7 (s. Furor) si

furiosus escii adgnatum gentiliumque in eo pe-

cuniaque eius potestas esto. Im spateren Rechte
beschrankte sich der Ausdruck_pe<?«K«js aberkeines- 30
wegs auf bestimmte Arten von VermOgensstucken.
So mit Rccht Jftrs a. a. O. 161 Anm. 4 § 121.

Dig. XXXV 2, 1 pr. L 16, 97. 178 pr. 222 {pe-

cuniae nomine non solum numerata pecunia,
sed omncs res tarn soli quam mobiles et tarn

corpora quam iura continentur), wcil, wie JOrs
a. a. O. richtig bemerkt, pecunia der allgemeine
Wertmesser war; vgl. auch Cuq a. a. O. 91 § 4.

Fest. p. 28. 212. Jors nimmt dahcr a. a. O.
an, dafi

f. das Vermogen in seiner Gesamtheit40
bezeichnete, pecunia dagegen die einzelnen Be-

standteile. Sollte jedoch wirklich fur die alte

-Zeit eine so scharfsinnige Unterscheidung sprach-

bildend gewesen sein, so bliebe doch unerklart,

warum der familiae emptor beides (f. und pecu-
nia) neben einander genannt hat. Dies erweckt
auch Bedenken gegen die Meinung Girards
{Manuel elementaire de droit Komain*. Paris 1901.
247. 222, 3. 257), der schon in den 12 Tafeln
beide Ausdriicke fiir gleichbedeutend erachtet, 50
wahrend er freilicb (257) einen Unterschied fiir

die altere Zeit als moglich zugibt. in der noch
ein Kollektiveigentum am Grund und Boden be-

stand und das Einzeleigentum vornehmlich ent-

weder aus Herdenvieh (pecunia) oder aus Sklaven

(/.) bestand. Vermutlich deutete aber f. urspriing-

lich auf den Gmndbesitz hin und pecunia, auf
das bewegliche Gut , und zwar wohl noch zur
Zelt der 12 Tafeln. Mit Recht weist Cuq (Les
institutions juridiques des Romains I 282) darauf 60
hin, dafi sich auch anderweit eine Unterscheidung
der Erbgviter von dem personlichen Vermogen
findet.

Neben dieser Beziehung des Wortes f. auf Ver-

mOgensstucke bezeichnet es allerdings auch einen

Personenkreis. Bald betrifft es die Sklaven (fa-
wuili), Fest. p. 86. 87, bald die Freigelassenen im
Verhaltnisse zu ibrem Patron, Dig. L 16, 196, 1.

XXXI 77, 27. An andern Stellen umfaBt der Aus-
druck alle abhangigen Hausgenossen , die Haus-
kinder mit inbegnffen, Dig. L 16, 40, 2 und 195,

3. Auch die fide bona servientes gehoren zu dieser

f., Dig. XXXIX 4, 12, 1 und 2. XL VII 8, 2, 14.

Dies ist die Redeweise des interdictum unde vi,

das bei der gewaltsamen Verdrangung eines Be-

sitzers die Tat des Verdrangenden ebenso ansieht

wie die gleiche Tat seiner Leute. Dig. XLIII 16,

1

pr. unde tu ilium vi deiecisti aut familia tua

deiecit; vgl. ebd. frg. 1 § 11. Andere Klagen stan-

den hierin dem interdietum unde vi gleich, Dig. L
1(3, 195, 3. XXXIX 4, 1 pr. und § 5; vgl. Karlowa
Ro-m. Rechtsg. II 36. 37. F. ist hierbei ein Inbe-

griiE, der eine Mehrheit voraussetzt, Paul. V 6,

3 familiae autem nomine etiam duo servi con-

tinentur. Zuweilen erscheint aber auch das Un-
recht eines einzigen Sklaven als eine Tat der f„
Dig. XXI 51, 9 u. 11 vgl. mit XXI 1, 1, 1. 25,

1 n. 2.

An die Sklaven dachte man bei den Vor-

schriften liber den a familia oeeuus und uber

die quaestio de oder a familia habenda, Paul.

Ill 5, Iff.; vgl. Dig. XXIX 5, 1 pr. 15 (com-

mixta familia viri et uxoris). Vgl. auch Dig.

XXIV 1, 54 und Dig. I 6, 2. In gleichem Sinne

wurde die f. urbana von der f, rustica unter-

schieden, Dig. L 16, 166 pr. VII 8, 10, 4. Eben-
so wird die /. publicanorum als corpus servo-

rum vectigalis causa paratorum bezeichnet, L 16,

195, 3. So finden wir die Feuerwehr in der Hand
von familiae publieae und privatae, Dig. 1 15, 1.

Die Zurechnung der Haussohne zur f. (L 16,

40, 2. 195, 3) fiihrte im spateren Latein sogar

dazu, die familiae (Hausgenossen) neben die ser-

vuli zu stellen und von ihnen zu unterscheiden,

Cod. Theod. VII 20, 8.

Dieser Begriff der
f.

als der Hausleute er-

weiterte sich, insoweit als der Hausherr selbst

zur f. gerechnet wurde, Dig. L 16, 196 pr. So-

lange er lebte, wurde dieses corpus persona-rum
durch sein privates Recht (propria iure), d. i.

die potestas zusammengehalten, Ulp. Dig. L 16

frg. 195, 2. Auf dies so gekniipfte Band bezieht

sich das in f. esse oder retineri, Vat. frg. 294.

296. Paul. IV 9, 8ff.; die f. adoptim Dig. II 4, 8 pr.

XXXVIII 8. 1, 4. XXXVIII 10, 4, 10; die praeto-

rische Erbfolgeklasse turn quern ex familia pa-
troni, Inst. Ill 9, 6 (5), vgl, auch Coll, Leg. Mos.
XVI 9 und Dig. L 16, 195, 5: mulier familiae
suae et caput et finis est, und hierzu L 16, 196.

1 : feminarum liberos in familia earum non esse

pa-lam est, quia qui naseuntur patris familiam
sequuntur.

Das Band der potestas, welches die f zu-

sammenhielt. fiel mit dem Tode des Oberhaupts
weg. Aber auch dann verblieb ein commune ius

(Ulp. L 16, 195, 2), d. h. eine die Uberlebenden
verkniipfende gemeinsamc Rechtslage als Binde-

glied, und in ihr bestanden die familiae iura.

die durch capitis deminutio (mutatio familiae)

untergingen, Dig. IV 5, 3 pr. 6. 11.

Darum heifit die frfihere Hausgemeinschaft

auch nach ihrer AuflOsung noch immer f. und
umfafit alle Agnaten, auch solche, qui cum una
domo iam capi non possint, in alias domos tam-
quam in cokmias exeunt, Cic. de off. I 54. So
wurde die f. zu einer Gruppe von plures per-



Familia 1984
sonae, quae ab eiusdem genitoris sanguine pro-
fidscuntur. Dig. L 16. 195, 4,

Zu dieser agnatischen f steht die f. naiura-
lis patris im Gegensatze, die sog. kognatische
Familie, die auch das in Adoption gegebene Kind
umfafit, Dig. XXXVIII 8, 14 (s. Cognati)-
vgl, auch Dig. XXV 4, 1, 13. Streng genommen
ist diese durch Geburt und eheliche Zeugung von
derselben Person abstammende Verwandtschaft

vgl. Cic. de leg. Ill 7; fflr die allgemeine Be--
deutung auch Jhering Geist IU 162. 214 § 32.
Karlowa R6m. R.-G. II 73. 75. Jflrs a. a. Cv
vgl. auch Liv. XXII 53 domum familiam rem-
que meam pessimo leto afficias). Obwohl es
nicht unmOglich ist, dafi dieses Gauze a potiori
nach dem Erbaitze benannt wurde, so ist es dodh
nicht wahrscheinlich, dafi em durch Spaltung

sener Familien (der vaterlichen, der mutterlichen
usw.), vgl. K oh ler Aus Kultur und Leben 1904,
36 [Abdruck aus Westermanns Monatsh. LXVI
Juni 1889, 828ff.]). Darum ist die kognatische
Verwandtschaft als Ganzes ohne besondere Rechte,
wie sie die agnatische Familie besaB- vgl. Puchta-
Kruger Institution. W yi § 219. Die Heraus-
hebung dieser agnatischen /. aus der Masse der

bung des Wortes vom Sitz (dem von den fa-
muli verwalteten Besitztume) auf die Menschen,
die ihn bewohnten, geschehen , zunachst auf den
Inbegriff der famuli, sp&ter auf solche, die durch
ihrcn Ausgang aus demselben Stammsitz zu-
sammenhingen und schliefilich auf andere ge-
schlossene Gruppen. Bei dieser Verschiebung des
Namens vom Boden auf die Bewohner wurde- .

u
/ .,—, -— —— ™" iioiii^uo vuin jjuucn am uie i^ewonner wurdeVerwandten ist das Gegenteil des Mutterrechts 20 sich hiernach die entgegengesetzte Erscheinung-Honler a. a. 0. 35). das der ricbtio-Hn Mmnnno- ™in.*„ w;a v.,,; ,i„„ i\t?*JI° j__ ttt. , . p(Kohler a. a. 0. 35), das der richtigen Meinung

nach den Romern fremd war.
Ein Zwischengebildc zwischen der agnatischen

und der kognatischen f. war der bei dem fidei-
commissum familiae relietum erwahnte Kreis
der omnes qui ex nomine defimcti sunt, Dig.
XXXI 32, 6. Hierzu gehorten auch die eman-
zipierten Kinder (Dig. XXXI 69, 1, 3. 4, vgl.
auch XXX 114, 15. XXXI 77, 11), in der Kegel
wohl aber kaum alle cognati.

Eine Erweiterung der agnatischen
f. ist die

ebenfalls
f. genannte yens, Liv. I 7, 14. IX 29,

8. X 33, 3. Tac. ami! Ill 76. XI 7. Fcst. p.
86'

Plin. n. h. XXXIV 137. Dig. L 16, 195, 4.

Hierher gehort auch der princcps familiae. Dig.
I 2, 2, 38 (Macrob. Sat. I 16, 11), wahrend dies
Wort stmst denpaterfamilias bezeichnet, Ulp. IV 1.

In einem abgeleiteten Sinne heifien auch mili-
tarischc Verbandc {familiae tironum) familiar,,

zeigen, wie bei der Ubertragung des Wortes tri-
bus von der Volksgrnppe auf ihre Bodenflache.
Nimmt man an, dafi der Grundbesitz nach den
famuli, die ihn bearbeiteten, seinen Namen er-
hielt, so liegt der Gedanke nahe, dafi dieser Name
auf den Inbegriff der famuli zuriick iibertragen
wurde. Jedenfalls ist das ZwOlftafelgesetz alter
als das interdictum wide vi und die daneben
oben erwahnten Gesetzesbestimmungen, die unter

30/". den Inbegriff der famuli verstehen. Dies spricht
dafur, in der sachlichen Bedeutung des Wortes
/. den Ausgangspunkt seiner spateren Verwen-
dungen zu sehen.

Die wichtigstcn Familienrechte s. unter Pa-
tria potestas, Tutela und Mancipium.
tber Familiensacra vgl. Fest. ep. p. 245. 318.
tJber Familiengehchte s. Iudicia domestic a
und Gens.

Literatur: v. Savigny System, d. rOra. R.

Cod. Theod. VII 4, 17. 28 pr. 31. VIII 5. 21.
Zweifelhaft ist der Ausgangspunkt der ver-

schiedenen Bedentungen des Wortes und die
Reihenfolge ihrer Entstehung. Nach Festus p. 87
stammt es von dem oskischen famel = servus
{famuletinm — servitium). Anders derselbe Festus
p. 86

: familia aniea in liberis hominibus dice-

--, Entwicklungs-
gescliichte des rorn. Rechts 1894, 81 ff. Hruza
Beitrage zur Geschichte des griechischen und
romischen Familien rechts, Leipzig 1892. 1894.
Sehupfer La famiglia secondo il diritto Romano,
Roma 1876. Costa L'hereditas e la familia da
Adriano ai Severi, Bologna 1893. Rivier Droit
de familie rom., Paris 1894. Lambert La tra-

batvr
_. . . Postea hoc nomme etiam famuli ap- 50 dition Romaine sur la succession des formes du

pctlari coeperunt (so auch Puchta- Kriiger II

12 g 194;. In der Tat ist famel ein bereits ab-
geleiteter Ausdruck von dem Sanskritstamme dim
= setzen ivgl. Vanicek Griech.-lateiii. etymolo-
gisehes Worterbuch, Leipzig 1877, 376J, von dem
v. Jhering Geist des romischen Rechts 114 \Q2
% 12 Anm. 214 nach Rossbach Untersuehungen
iiber die rOmische Ehe 14 das Wort f unmittel-
bar herleitet, wahrend nach dem von Vanicek

testament, Par. 1901, 46ff. KarlowaRorn.Rechts-
geschichte II 12. 15. 731f. Puchta-Kruger
Institution 93 b. 194.219.306a. v. Czyhlarz
Institut. 8. 9 § 29ff. Sohm Institut.il 181. 438ff.
532ff. R. Leonhard Institut. 54ff. 331. 474.
Jiirs in Birkmeyers Encyklopadie 1 165. 170.
F. Leonhard in Birkmeyers Encyklopadie 2 161fL
172. uq Les institutions iuridiques des Romaina
(Paris 1891) I 91. 152ff. 222. 282. 290. 296ff. 519.

fo^T^S.68 W
V1

rterbucli der late^- bprachefioGirard Manuel ^Unoentaire de droit Remain
1881, 128 Mitgeteilten famulus eine Zwischen-
bildung zwischen dhaman (sanskr. = WT

ohnsitz)
und f. war. Die Doppelbedeutuug des Wortes
(teils res, teils personae) wird in der Regel aus
einer Spaltung des Begriffs hergeleitet, mit dem
der RGraer urspriinglich alles bezelchnete , was
sein war (Puchta-Kruger II 12 §194: ,alles,

was bei dem Census angegebeo weiden mufite',

(Paris 1901) 247. 257. 798. Bonfante Diritto
Romano (Firenze 1900) 181ff. Costa Corso di
Storia del Diritto Romano I 199ff. 302. 350.
Landucci Storia del diritto Romano 2 (Verona
e Padova 1898) I § 384. 407 (fiber die sfcraf-

rechtliche Bedeutung derF.). V oigt Ram. Rechts-
gesch. I 113if. U 56 § 75, 1 (fiber die Worte domus
familiaque). HE 68ffi. § 138. [R. Leonhard

]

1985 Familia gladiatoria Fannius 1986

Familia gladiatoria, venatoria s. Gladia-
tores, Venatores.

Familia quadrigaria - umfaBt das teils aus

Sklaven, teils aus besoldeten Freien bestehende

Personal der Renngesellschaften (s. d. Art. F ac-

tion es), das dem quadrigarum domirms oder

dominus factionum (s. o. Bd. V S. 1309?.), auch

factionarius (s. d.) genannt, unterstellt war.

Aufier den zum eigentlichen Renndienst gehorigen

Leuten zahlten auch verschiedene Verwaiter und 10

Handwerker dazu, CIL VI 10 046 werden auf-

geftihrt: vilieus, eonditor und succonditor, sella-

riuSf agitaiores und aurig{arii"i -atores?), medi-

eus, sutor, tentor, spartor, morator, viator. Es
sind im ganzeu 25 Decurien , denen also eine

Starke des Personals ion 250 Leuten entsprechen

wurde. Dazu kommen noch cursor und cellarius,

Bull. com. 1886, 312 nr. 1341—1342; doctor CIL
VI 10 057 (vgl. o. Bd. V S. 1253); hortaior 10074
— 10076; sareinator und margaritarius Gruter 20

inscr. 340, 3. S. die einzelnen Artikel. J, C.

Bulengerus De circo Rom. ludisque circens.

XLIV (Graevii Thes. antiqu. Rom. IX 685ff.).

Friedlander Sitt.-Gesch. II 5 337 Und bei Mar-
quardt-Wissowa RcVm. Staatsrerw. Ill 2 521.

Daremberg et Saglio Dictionn. des antiqu. I

1199. [Pollack.]

Famulus. 1) Der vielleicht verderbte Name
eines romischen Malers, welcher namentlich fiir

Nero tatigwar. Andere, nicht durch Handschriften 30
tiberlieferte Lesarten sind Fabullus und Amulius.
Nach Plinius n, h. XXXV 120 malte er in wurde-
voller Weise, immer mit der Toga angetan, nur
wenige Stunden am Tagc. Seine Bilder bezeich-

net Plinius als wurdig und streng und dabei

doch als sehr lebhaft (floridissimus schreibt man
am besten mit L. Urlichs fiir floridis umidus
im Bambergensis , floridus et vividus Traube,
floridus S. Ummidius, pictor famulus Fr5hner,
floridis tumidus L. v. Jan). Da F, seine Kunst40
auf Geriisten und in dem Goldenen Hause des

Nero ausiibte, so wird man ihn in erster Linie

fur einen Dekorationsmaler halten mussen und
seine Werke den pompeianischen Wanden des

letzten Stiles ahnlich (II au Dekorative Wand-
malcrei in Pompeii Taf. 12. 15. 18. 20), die

auch in neronische Zeit fallen und deren deko-
rativer Charakter entschieden floridissimus ist,

wahrend die figiirlichen Darstellungen etwas
Strenges und Wiirdiges haben. AuBer in dem 50
Goldenen Hause , welches Plinius den career
eius artis nennt, gab es nur wenig Werke von
ihm. Nur eine Jlineri-a .spectantem spectans,

quaeumque aspiceretur wird hervorgehoben, also

ein optisches Kunststiick in der Augenbildung,
welches auch die moderne Kunst kennt. H. B r u n n
Gesch. d. griech. Kstler. II 307. W. Helbig
Untersuehungen iiber die kampan. Wandmalerei
62. [O. Rossbach.]

2) Famulus (osk. nach Fest. ep. 87, 5 famel. GO
altlateinisch famul), Diener (nach Isid. orig. IX
4, 43 bezeichnet es nur die ex propria servorum
familia orti). Auch Diener von Gottern werden
F. genannt (Val. Flacc. Ill 20. Ovid. met. Ill

574. Senec. Ag. 255. Cic. de leg. II 22)^ ebenso

auch Tiere, die einem Gotte heilig und dienstbar

sind; Ofi<L met. VIII 272 bezeichnet den von
Diana gesandten kalydonischen Eber als F., Sil.

Pauly-Wlseown VI

Ital. XIII 124 eine Hirschkuh als famula der
Diana. Wie menschliche Diener, so werden auch
niedere Gottheiten, die als Diener grOfierer Gotter

gelten, famuli genannt (Serv. Aen. V 95. Senec.

Here. fur. 100 Furiae = famulae Ditis). Bei
Verg. Aen. V 95 und Val. Flacc. Ill 457 werden
die in Schlangen verkorperten Genien, die auf

Grabern erscheinen, als famuli der Toten be-

zeichnet, bei Sil. Ital. VI 288 wird eine Schlange

als famulus Naiadum erklart. Nach den Arval-

akten wird im Haine der Dea Dia vor Entfernung
von Baumen, die vom Blitze getrofien sind (CIL
VI 2107, 10), und vor Beseitigung eines im Giebel

des Tempels gewachsenen Feigenbaumes (VI 2099
11 2) neben andern Gottheiten den famulis Divis
ein Opfer gebracht. Dafi unter ihnen famuli,
nicht famulae zu verstehen sind, schliefitHenzen
(Acta fr. Arv. 145) wohl mit Recht daraus, dafi

ihnen zwei verveees geopfert werden, da nach
der rituellen Vorschrift das Geschlecht der Opfer-

tiere dem der Gottheiten, denen sie dargebracht

werden, entspricht (Arnob. VII 18). Preller
(ROm. Myth. 13 100) erklart die famuli Divi fur

Faunen oder Silvane, entsprechend den in den
Arvalinschriften neben ihnen genannten Yirgines

Dime, die er als Baum- oder Quellnymphen auf-

fafit. R.Peter in Roschers Lex. I 1443. Rug-
giero Diz. Ill 33. Wissowa Relig. d. ROmer
19. Vgl. Anculi. [Samter.]

Fanaticus, zum Heiligtum, fanum (s. d.),

gehorig, geweint (pecunia fanatica CIL V 3924f.,

causa fanatica Macrob. Ill 3, 3; nach Fest. ep.

92, 19 bezeichnet man einen vom Blitz getroffenen

Baum als fanatica). Nach Cincius (Alimentus)

und Cassius (Hemina) bei Interpol. Serv. Georg.

I 10 wurden qui futura praecimint als fanatici
bezeichnet. Da fanum (s. d.) vorwiegend von
Tempeln aufierrOmischer Gottheiten gebraucht

wurde, so hieBen im spateren Sprachgebrauch
speziell die Priester der in Rom eingefiihrten

orientalischen Gottheiten fanatici, die der Bellona

(CIL VI 490. 2232. 2234f. Iuven. IV 1281, Magna
Mater (Iuven. II 112. Pradent. perist, X 1061)
und Isis (CIL VI 2234). Da diese Priester, be-

sonders die der Bellona (s. d.), meist in verzuckter

Erregung auftraten, so wurde F. in iibertragener

Bedeutung allgemein fiir Verziickte, schwarmerisch
Erregte. Rasende gebraucht (Tac. ann. XIV 30.

Cic. de domo 105; de div. II 118) und in diesem
Sinne auch auf leblose Dinge und Abstrakta an-

gewendet (z. B. furor Flor. II 7, 4; carmen Liv.

XXXVIII 18, 19; iaetatio corporis Liv. XXXIX
13, 12: vgl. Quintil. inst. orat. XI 3, 71). Mar-
quardt Staatsrerw. Ill 76. 148. Bouche"-Le-
clercq bei Daremberg-Saglio Diet. II 975.

Ruggiero Diz. epigr. Ill 33. [Samter.]

FanesiL, fabelhafte Inselbewohuer im Norden
Europas, welche nackt gehen, sich aber in ihre

Ohren, wie in ihre Mantel einhullen, Plin. n. h.

IV 95 (Fanesiorum, Fanestorum Hss.). Solin.

19, 8 (Phanesiorum). Bei Isid. orig. XI3, 19

heiften sie Panotii (von .Tar und wta), bei Mela
m 56 Sa?mali {Sannalos cod. Vatic, Panua-
tios Bursian). [Ihm,]

Fannius, Name eines plebeischen Geschlechts,

das erst im 2. Jhdt. v. Chr. erscheint

1) Fannius, Legat des Cassius bei den Unter-

nehmungen gegen Rhodos 711 =43 (Appian. bell.

63



iy»7 tfaanius Fannius 1988

civ. IV 72), mufi von C. Fannius Nr. 9 ver-
schieden seiu; s. auch S. 1993f.

2) Fanning, Dichterling in der Triumviralzeit
(Hor. sat. I 4, 21. 10, 79f.). [Miinzer.]

3) Fannius, bereitete eine neue Sorte von Pa-
pyrus, die nach ihm (charta) Fanniana genannt
wurde, Plin. n. h. XHI 75. 78.

4-) Fannius, tOtet sich selbst auf der Flucht
vor dem Feinde, Mart. II 80. Ein anderer F.
wird Mart. X 56, 5 als Arzt genannt. [Stein.]

5) A. Fannius, erwahnt von Val. Max. VIII
4, 1, vielleicht aus dessen eigener Zeit.

6) C. Fannius, Volkstribun 567 = 187, er-

wahnt in der aus Valerius Antias stammenden
Darstellung der Scipionenprozesse (Liv. XXXVIII
60, 3), doch jedenfalls eine historisclie Person-
lichkeit und Vater von Nr. 14 und 20.

7) C, Fannius. An den Namen C. Fannius
knupft sich die Streitfrage, ob es in der Gracchi-
schen Zeit einen oder zwei Manner dieses Namens
gegeben habe. Cicero unterschied zwei in dem
Anfang 708 = 46 verfaBten Brutus 99: Horum
aetatibus adiuneti duo C. Fannii G. M, filii

fuerunt; quorum Gai filius, qui consul cum
Domitio fuit, unam orationem de soeiis et no-
mine Latino contra Gfraeehum reliquit

(100) et causas defensitavit et tribunatus eius,
arbitrio et auctoritate P. Africani gestus, non
obseurus fuit. (101) Alter autem G. Fannius
M. filius, G Laeln gener, et moribus et ipso
genere dieendi durior, is soeeri institute
Panaetium audiverat. eius omnis in dieendo
facultas historia ipsius non inehganter scripta
perspici potest. Dagegen scbrieb Cicero im No-
vember 710 = 44 ad Att. XVI 13 c, 2: Mihi
velim scribas, quibus censoribus C. Fannius M.
f. tribunus plebis fuerit: videor mihi audisse
P. Africano L. Mummio; id igitur quaero. In
der Zwischenzeit batten infolge der Stelle des
,Brutus' Erfirterungen uber die fragliche Person-
lichkeit zwiscben Cicero und Atticus stattgefunden,
wovon aus dem Juni 709 = 45 vorliegt ad Att.
XII 5, 3 (verderbt iiberliefert, vgl. dazu O, E.
Schmidt Briefwechsel dea Cicero 314—316.
Gurlitt Philol. LIX 135): Et vide, quaeso, L.
Libo ilk, qui de Ser. Oalba, Gensorinone et Ma-
nilio an T. Quinctio 3V Acilio consulibus tri-

bunus plebis fuerit. conturbabai enim me in
Bruti epitoma Fannianorum quod erat in ex-
tremo;^ idque ego secutus, hunc Fannium, qui
scripsit historiam, generum esse scripseram
Laeli; sed tu me yscouET/oixoig refelleras, te autem
nunc Brutus et Fannius. ego tamen de bono
auctore, Hortemio, sic acceperam, ut apud Bru-
tum est. hunc igitur locum expedies. Die An-
gaben des ,Brutus' sind nicht nur durch Ciceros
spatere Erklarung, dafi der Volkstribun C. Fan-
nius nicht C. /., sondern M. f. gewesen sei, De-
ri chtigt worden, sondern auch durch eine Weih-
inschrift, die dasselbe fur den Consul lehrte (CIL
1 560 = VI 1306 : C. Fanni M. f. \

cos. de
|
sena.

sen.
\
dedit). Daraufhin hat Momm sen (zu CIL

I 560) die Ansicht aufgestellt, es habe nur ein
einziger C. Fannius existiert ; Cicero sei nach der
Ahfassung seines ,Brutois' daruber von Atticus be-
lehrt worden; er habe aber diesen einzigen C.
Fannius noch immer far G. f. gehalten, — viel-

leicht weil von alteren Faoiiil nur ein Grains (Nr. 20)

in den Fasten vorkam — , sei dann durch die Epi-
tome des Brutus aus dem Werke des C. Fannius
M. f. darauf aufmerksam geworden, daB der Vater
des Historikers Marcus (Nr. 14) hiefi, und habe nun
Atticus nochmals befragt, worauf er dann wohl die
richtige Antwort erhalten haben diirfte, dafi der
einzige C. Fannius eben nicht G. f„ sondern M. f.
gewesen sei. Nicht ganz unbedenklich ist hier
die Auffassung der Briefstelle aus dem J. 709

10 = 45 (vgl. auch Schmidt a. O.), und darum
behalt der Zweifel Hirschfelds (Wiener Stu-
dien VI 128) an der Identitat des Historikers mit
dem Politiker noch immer eine gewisse Berechti-
gung trotz der Gegenbemerkungen Kornemanns
(Zur Gesch. der Gracchenzeit [Beitr. zur alten
Gesch. Beiheft I] 22). Irgend eine ttberlieferung
muB doch Cicero zu der Annahme bewogen haben,
daB zwei gleichaltrige C. Fannii damals lebten,
und mindestens fur das J. 608 = 146 ist dies

20 noch jetzt nachweisbar. Denn nach Pint. Ti,
Gracch. 4, 2 erstieg in diesem Friihjahr die Mauern
Karthagos als erster Ti. Gracchus, &$ tpnai <Pd-
vtog Uycov xoX avzog rep TtfieQiq) avvem^rjvai nal
ovpfisTaaxsTv zfjg agtatdag. Dagegen schickte
nach Polyb. XXXVIII 10, 1—11, 9 in demselben
Friihjahr Q. Metellus aus Makedonien an die
achaeische Bundesversammlung nach Korinth n^ea-
ftevxag FvaXov TIanEiQtov xal xuv vswtsqov Ho-
m'foor Aatvazov, avr ds tovtois AvXoy Faflivtov

30 nal rdiov <Pawiov
; da der Fiihrer dieser Mission

(vgl ebd. 11, 4) und die beiden anderen Mit-
glieder unbekannte Leute sind, kann der an letzter
Stelle genannte F. nicht der durch Rang, Alter
und diplomatische Erfahrung hervorragende Con-
sular Nr. 20 sein, sondern nur ein jungerer im
Makedonischen Kriege dienender Mann. Dieser
ist aber von dem Historiker jedenfalls zu unter-
scheiden, und somit ist das letzte Wort in der
ganzen Frage der zwei C. Fannii noch nicht ge-

40sprochen. Allerdings ist eine andere Schwierig-
keit, die sich dabei erhob, jetzt als beseitigt an-
zusehen. Nach Cic. Brut. 100; ad Att. XVI 13 c,

2 (s. o.) fuhrte F. das Volkstribunat unter dem
Einflusse des Scipio Aemilianus und unter dessen
Censur, d. h. 612 = 142; nach Appian. lb. 67.
erwarb sich im Viriathischen Kriege unter Q,
Fabius Masimus Servilianus groBen Ruhm &dvtog
6 Aailiov xydeonfjs. Solange man glaubte, daB
Fabius in seinem Consulat 612 = 142 in Spanien

SOgekampft habe. muBte man, urn beide Notizen
uber F. vereinigen zu kOnnen, sein Volkstribunat
vermutungsweise in das zweite Jahr der Censur
Scipios setzen (Mommsen a. O. Peter Hist.
Rom. rell. I p. CCIV); seitdem aber die Livius-
epitome aus Oxyrhrnchus ergeben hat, daB Fabius
erat als Proconsul 613 = 141 in der Provinz weilte
(s. o. Fabius Nr. 115), lassen sich die beiden An-
gaben ungezwungener in der Weise verbinden, dafi
F. zuerst 612 = 142 in Rom das Volkstribunat

60 bekleidete und darauf Anfang 613 = 141 mit dem
neugebildeten Heere des Fabius (vgl. Appian)
auf den spanischen Kriegsschauplatz abging. Wenn
er damals bereits mit der jftngeren Tochter des
C. Laelius verheiratet war, sosinddieBeziehungen
zwisehen ihm und Scipio in dieser Zeit leicht
verstandlich. Die nachste Nachricht nber sein
Leben ist die bei Joseph, ant. lud. XHI 260-266,
dafi * $dwiog M&qxov vide vzQaj^yos den Senat
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berief und dessen Verhandlungen leitete, als eine

von Hyrkanos I. naeh Kom geschickte jiidische

Gesandtschaft um ein Bxlndnis bat. Die ver-

schiedenen Versuche, die Zeit dieser Senatsver-

handlung zu bestimmen, haben sich, soweit sie

nicht ganz andere Wege einschlagen , auf die

J. 621 = 133 bis 623 = 131 geeinigt (vgl. Korne-
mann a. 0. 27—29. 54—56); bedenkt man, daB

der Praetor in der Kegel nur in Abwesenheit

diese Geriichte ab, weil die Eede einen ganz ein-

heitlichen Charakter trage, weil C. Gracchus in

seineiErwidening von ihnen keine Notiz nehme, und
weil F. nicht ohne Beredsamkeit war. Als Grund
fur die Entstehung jener Ansichten erscheint ihm
nur die besondere Vorzuglichkeit dieser Eede des

sonst mafiig begabten F. (vgl. 118); vielleicht

war ein weiterer Grund der, daB F. hier nicht

seine eigenste Meinung und ttberzeugung, son-

beider Consuln den Senat berief, und dafi unseres lOdern nur den Willen der Senatsmehrheit dem

Wissens in dem ersten jener drei Jahre P. Mu- Volke kundgetan hat. Den Anfang der Rede

eius Scaevola und im letzten L. Valerius Flaccus fuhrt Cic. de or. Ill 183 als Beispiel des red-

die ganze Zeit iiber in Rom das Consulat fiihrten, nerischen Rhythmus an ; ein zweites Fragment

so erscheint das J. 622 = 132 als das geeignetste (bei Iul. Vict. p. 224 Orelli = 402 Halm) zeigt

fur die Ansetzung der Praetur des F, Im Wider- Ahnliches (vgl. Nor den Antike Kunstprosa 1 172).

spmch damit, wie mit seiner schon um zehn Jahre Von dem spateren Leben des F. ist nichts mehr

zuriickliegenden Bekleidung des Tribunats steht bekannt. In die friihere Zeit hinauf reichen wohl

es, wenn Cic. rep. I 18 (herausgegeben 703 = 51) die beiden von Cic. Brut. 101 bezeugten Tat-

im J. 625 = 129 zusammen mit Laelius auf- sachen, daB er bei der Bewerbung um eine Stelle

treten laBt C. Fannium et Q. Scaevolam, generos 20 im Augurencollegium seinem Schwager Q. Scae-

Laeliij doctos aduleseentes, iam aetate quae- vola unterlag, der, junger als er selbst, doch mit
'" ' '

der alteren Laelia vermahlt war, und dafi er

— gleich anderen Mitgliedern. des Scipionen-

kreises — den Panaitios gehCrt hatte.

Cicero a. 0. fahrt fort: eius omnis in di-

eendo facultas historia ipsius non ineleganter

scripta perspici potest, quae neque nimis est

infans neque perfecte diserta, und de leg. I 6

zahlt er F. unter den Historikern hinter Piso

storios (F. sonst nur noch angeredet frg. inc.

5 aus Serv. Aen. VI 877); bei der Abfassung von

de rep. war Cicero noch weniger Uber F. unter-

richtet als spater bei der des ,Brutus' und unter-

schied ja noch in dieser Schrift den Schwieger-

sohn des Laelius von dem Tribunen und Consul

;

seine Erfindung ist also wertlos. Der historische

F. gelangte im J. 632 = 122 zum Consulat (Weih-

inschrift s. o. Cic Brut. 99. Chronogr. Idat. Chron. 30 auf. Der Titel des Geschichtswerkes (Bruch-

Pasch. Cassiod. = Liv. LXI frg. Obseq. 32. Plin.

n. h. II 99), und zwar auf die Empfehlung des

Tribunen C. Gracchus, der so fiir diesmal die

Wahl des L. Opimius vereitelte und der selbst

zum zweitenmal das Tribunat erhieit (Plut. C.

Gracch. 8, 2, vgl. 11, 2). Dem Amtsgenossen
des F. , Cn. Domitius Ahenobarbus, wurde die

Fiihrung des Krieges in Siidgallien iibertragen

(vgl. o. Bd. V S. 1322ff.), und so hatte F. allein

stiicke bei Peter Hist Rom. rell. I 138—140;
Hist. Rom. frg. 87—89) war nicht Historia (so

noch Cic. Brut. 299), sondern Annates (so ge-

nauer Cic. de or. II 270; Brut. 81 und die

Graramatiker = frg. 1. 2. 3. 5. 7), aber den-

noch war der Inhalt vielleicht nur eine Ge-

schichte der selbsterlebten Zeit, Sail. hist. 1 4

Maur. spendet dem Cato das Lob der Kiirze,

dem F, das der Wahrheitsliebe , zwei Eigen-

die Geschafte in Rom zu fiihren. Diese einfache 40 schaften, die er selbst zu vereinigen strebte (Cat.

Sachlage erkliirt zur Gentige sein Hervortreten

in der inneren Geschichte dieses Jahres, nicht

etwa. wie Kornemann a. 0. 23f. wollte, der

Finflufi seiner Geschichtsdarstellung auf die Uber-
lieferung. F. sah sich in ahnlicher Lage wie

Marius in seinem sechsten Consulat dem Satur-

ninus gegeniiber: in beiden Fallen mufite der

hochste Vertreter der gesetzlichen Ordnung wohl
oder iibel rnit der Regierung und gegen seinen

4, 3) ; er fiihrt in dem Vorwort seiner ersten Mono-
graphic (Cat. 3, 3ff.) einen Gedanken weiter aus,

der als einziges langeres Bruchstiick aus dem des

F. uberliefert ist (frg. 1 aus Priscian). Zwei
Grammatikerzitate fiihren B. VIII der Annalen

des F. an (frg. 2. 3) ; nach dem einen war darin

efters Drepana erwahnt, das unseres Wissens nur

im ersten Punischen Kriege eine Rolle spielte

(vgl. o. Bd. V S. 1698), und deshalb vermutete

ehemaligen Genosscn, der jene Ordnung bedrobte, 50 Hirschfeld a. 0. 127, daB dieser Krieg den

gehen (Plut. 8, 3) und in beiden Fallen biifite

er dafiir durch ruhmloses Verschwinden von der

politischen Buhne. Als C. Gracchus in diesem
Jahre auf der Holie seiner Macht die Bundes-
genossenfrage in AngriiF nabm, trat ihm F. auf

Geheifi des Senates entgegen, indem er vor der
Abstimmung tiber das betreffende Gesetz alle

Italiker, die dazu nach Rom zusammengestrtfmt
waren, aus der Stadt auswies (Plut. 12, If.) und

Inhalt dieses Baches bildete; ansprechender ist

vielleicht die von dem andern Bruchstiick aus-

gehende Hypothese, daB sich beide auf den ersten

sizilischen Sklavenkrieg beziehen (so Rathke
De Eomanorum bellis servilibus [Diss. Berlin

1904] 19f.). Denn alle inhaltlich klaren Brucb-

stiicke, frg. 4 aus Plut. Ti. Gracch. 4, 2 (s. o.)

und frg. 5-7 aus Cicero, gehen auf die Geschichte

der selbsterlebten Zeit und zeigen, daB diese auf

dem Volke in einer bedeutsamen Rede die An- 60 Grand der persOnlichen Bekanntschaft des Ver-

nahme der Antrage widerriet. Uber diese Rede
de socits et nomine Latino, die ihm seinen Platz

in der Geschichte der rGmischen Beredsamkeit
verschaffte (nach Cic. Veil. I 17, 3. II 9, 1), be-

merkt Cic. Brut. 99f.
f

dafi sie nach einer An-
sicht vielmehr von C. Persius abgefaBt worden,

nach der andern durch die genieinsame Arbeit

vieler Vornehmen entstanden sei; er lehnt aber

fassers mit den fiihrenden Mannern (Scipio Aemi-

lianus und Ti. Gracchus) und auf Grund der Teil-

nahme an wichtigen Verhandlungen (Anh5ren von

Reden des Metellus Macedonicus) ausfuhrlich dar-

gestellt und sehr wertvoll gewesen sein mu6.
Brutus machte sogar daraus einen Auszug (Cic.

ad Att. Xn 5, 3, s. o.) wie aus den Werken dea

Coelins Antipater (ebd. XIII 8) mid. des Polybios
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(Pint. Brat. 4, 3), freilich wohl nur flir sich un'd
seine Freunde zum Privatgebrauch ; wenn der Ver-
fasser wirklich der Consul F. war und seine Ein-
leitung so aufzufassen war, wie die Salhists, so
kOnnte er gleich diesem nach dem Scheitern seiner
politischen Laufbahn sich mit GlSck der Abfassung
einer historischen Monographic gewidmet haben.
Dafi diese fur die Spateren eine Quelle ersten
Ranges fur die gracchische Bewegung gewesen

Pharsalos oder bald darauf seinen Untergang.
Freilich konnte diese letztere Nachricht, da eine
andere Interpretation kaum mOglich ist, sich als
eine falsche herausgestellt haben . DemiC . Fannius,
der wahrend des Mutinensischen Krieges Anfang
711 = 43 mit L. Aemilius Paullus (o. Bd. I g. 565)
und Q. Minueius Thermus als Gesandter an Sex.
Pompeius nach Massilia ging, kann kaum ein
anderer sein; alle drei nennt namlich Cic. Phil.• ~ o - T D -"-™- ^„^,6 ^J& g^„ C3Cn auueiui sein; ane urei nennt namlich Cic Phil

sein mu£, ist anzunehmen doch der Versuch 10 XIII 13 darissimi viri von erprobter und standKornemanns fa. 0. 20ff.). das im e™™Wn tor w+ar aa a ;mnn„ «„j „*_ a..V V
1

,
uKornemanns (a. 0. 20ff.), das im einzelnen fur

die tins vorliegende Tradition zu erweisen, konnte
bei dem so sparlichen Material kerne gesicherten
Ergebnisse erzielen (vgl. ein Bedenken dagegen
oben, andere bei F. Cauer Berl. philol. Wochen-
schr. 1905, 599ff., bes. 606. Liebenam Jahres-
ber. f. Geschichtswissensch. XXVII 1, 122)

8) C. Fannius C. f., Senator 673 = 81 (SC.
deStratonic. Viereck Sermo Graecus25 nr. XVI

hafter Gesinnung, und von den Mitgesandten des
F. war Paullus Consular, Thermus ein alterer
Praetorier, beide am Caesarischen Burgerkrieg
gar nicht beteiligt. Dann ist aber dieser F. auch
derselbe, der Ende des J. 711 = 43 von den Trium-
virn geachtet, nach Sizilien entkam und dem
Sex. Pompeius zum Besitz der Insel verhalf
(Appian. bell. civ. IV 84), bei ihm stets in
hohem Ansehen stand und erst im J. 719— 35

^i?-
tie

o
b
v
rger °™nt-<fr-™cr.441Z. 20f.),20in Asien zusamnien mit jenem Thermns und

vielleicht Sohn von Nr. 7 und Vater von Nr. 9.

9) C. Fannius trat 693 = 61 in dem Prozesse
des P. Clodius wegen Eeligionsfrevel als einer
der Nebenklager auf (Cic. ad Att. II 24, 3) und
wurde 695 — 59 von L. Vettius als Teilnehmer
an der angeblichen VerschwCrung gegen Pompeius
genannt (ebd.). Obgleich er bei dieser Gelegen-
heit nicht als Volkstribun bezeichnet wird, kann
er doch seiner Parteistellung nach sehr wohl der

anderen alten Gefahrten des Cn. Pompeius seine
hoffmmgslose Sache verliefi und zu Antonius ttber-
ging (ebd. V 139, beidemal ohne Praenomen).
In den zablreichen modernen Erorterungen liber
diesen C. Fannius ist oft und in verschiedener
Weise zwischen zwei Mannern desselben Namens
und derselben Zeit unterschieden worden; die hier
versuchte Beziehung fast aller Nachrichten (vgl.
Nr. 1 und 16) auf eine einzige Personlichkeit

gleichnamige junge Volkstribun desselben Jahres 30 erhebt keinen Anspruch auf unbedinete Richtte
sein, der mit zweien seiner AmtscrAnrYssPti fromr, v^f ~:k+ „-k™ ,i„„ r>:i,i _* nr F * . .

6sein, der mit zweien seiner Amtsgenossen gegen
die Gcsetzesverletzungen des Consuls Caesar und
seiner Anhanger standhaft, doch crfolglos kampfte
(Cic. Sest. 113; Vatin. 16. Schol. Bob. zu diesen
Stellen p. 304. 317. 318 Or.). 697 = 57 war er
Pontifes (Cic. liar. resp. 12, vgl. u. die Miinzauf-
schrift); 698= 56 liatte er noch keine hoheren
curulischen Amter erlangen konncn (Cic. Sest,

113; Vatin. 16), scheint aber 699 - 55 die Prae-

keit, gibt aber das Bild eines Mannes, der seinen
Parteistandpnnkt dnrch Jahrzehnte festgchalten
n *t. [Miinzer.]

10) C. Fannius, romischer Gerichtsredner und
Geschichtschreibcr, Freund des jungeren Plinius,
der ep. V 5 (nicht vor 106 n. Chr. geschrieben)
seinen Nekrolog gibt. In der kargen MuBezeit,
die ihm seine reiche Geschiiftstatigkeit iibrig lieB,

schrieb er eine Geschichte der Verfolgungen unter
tor bekleidetzu haben (vgl. HoUl Fasti praetorii 40 Nero, doch konnte er nur drei B^cher davonh/ h.T Im Klirfrorlri-iii^n cin^A 1? C ^.:x»_ .it 162—65). Im Biirgerkriege stand F. auf seiten
des Pompeius und besafi, da cr noch keine Provinz
verwaltet hatte, ein propraetorisches Imperium.
Er sollte urspriinglich nach Sizilien gehen (Cic.
ad Att. VII 15, 2. VIII 15, 3); doch die Insel
wurde von den Pompeianern ebensowenig gehalten
wie Italien

;
und so erhielt F. statt ihrer die

Provinz Asia. Als aQ%torodzt]yos bezeichnen ihn
die Hsa. bei Joseph, ant. Iud. XIV 230 ; er selbst

vollenden. [Stein.]

11) Cn. Fannius, romischer Bitter, frater ger-
manus des Q. Titinius, bezeugte, dafi er dem
C Verres als Stadtpraetor im J. 680 = 74 Geld
gegeben habe (Cic. Verr. I 128). Vielleicht war
F. ein unehelicher Sohn der mit einem C. Titi-

nius vorubergehend verheirateten Fannia Nr. 21.

12) L. Fannius und L, Magius hatten sich
an den Verbrechen des C. Flavius Fimbria in

nennt sich in einem Bnefe an die Koer fiber die 50 solchera MaBe beteiligt, dafi sie es nach dessen
Befreiung der Juden voni Kriegsdienst (ebd. 233)
Fatog <Pdvvtos Fat'ov vibg OTgcmjyag vxarog und
auf Cistophoren von Ephesos, Tralles und Lao-
dikeia aus dem J. 705 = 49 C. Fan. pont. pr.
(Pinder Abh. Akad. Berl. 1855, 546. 569f
nr. 188—191 = CIL I 523. Brit. Mus. Cat. coins
Lvdia 334, 51. Im h o o f - B 1 um e r Kleinasiat. Mun-
zen I 264, 7). Eine ganz befriedigende Losung der
Schwierigkeiten, die diese verschiedenen Titel

Untergang Ende 669 = 85 vorzogen, zu Mithri-
dates zu niichten, anstatt zu Sulla uberzugehen.
Sie iiberrecleten spater Mithridates, eine Verbin-
dung mit Q. Sertorius zu suchen, gingen im
J. 675 = 79 von ihrem damaligen Wohnort Myndos
in Karien znr See nach Dianium in Spanien,
schlossen im Namen des pontischen KOnigs mit
dem Fiihrer der Demokraten in Spanien ein Biind-
nis und kehrten glucklich wieder an den Hof vonm „„i „ i. i. i. x i -,; V ^"^" i11 '- 1 Ui° Uliu j^cmLtrii ^luuklicu wieuer an uen noi von

machen, scheint trotz vieler \ersuche noch nicht 60 Sinope zuriick (Cic. Verr. I 87. Ps.-Ascon z d
gegluckt (xgl die Zusammenstelluugen bei HOlzl
a. O., auch Willems Le senat de la r^p. rom. I
481. Mommsen St.-K. n 650); jedenfalls hatte
F. wie manche anderen Pompeianer die Neigung,
sich als Inhaber hoher und gesetzraafiiger Wiirden
hinznstelien. Nach Cic. ad Att. XI 6, 6 war er
ein eifriger Gegner der Neutralen, was dieselben
Lente ofter warcn, und fond im J. 706 = 48 bei

St. p. 183 Or. Oros. VI 2, 12. Appian. Mithr
68, vgl. Sail. hist. II 78 Maurenbr. Pint. Sert.
23, iff.). Beide nahmen dann am Kriege gegen
Kom auf seiten des KOnigs tail; F. erscheint
unter dessen Feldherren im J. 681 = 73 (Oros
VI % 16. 18); doch nach dem Tode des Sertorius
682 — 72 kupften die Torn Senat als Landesfeinde
verfemten Manner (Cic. a. O. Ps.-A$con. a. O.)

mit Lucullus Unterhandlnngen an (Appian. Mithr. tores JJomani qui fuerint Id. Mart, anni a. u.

72 der nur Magius nennt und die Zeit nicht c. 710 s. v. und P. Viereck zu Appian. bell. civ.

ganz richtig bestimmt). Das Ergebnis war ihre IV 72). Erwagt man nun, dafi F., der Anhanger

Kuckkehr unter die rSmischen Fahnen ; F. nahm des Sextus Pompeius , bereits im J. 43 Mitglied

686 = 68 als Legat des Lucullus an dem arme- des Senates (wohl Praetorier wegen Cic. Phil. XIII

nischen Feldzuge teil (Dio XXXVI 8, 3, vgl. 13 und Appian. bell. civ. V 139; vgl. P. Bib-

Fs.-Ascon. a. 0.). beck a. a. 0.) gewesen sein mufl, andeierseits

13) M. Fannius, auf einem Wandgemalde vom dafi unser Fannius Caepio noch im J. 22 (vgl.

Esquilin (Helbig Fiihrer durch die offent. Samm- Dio a. a. 0.) den Vater am Leben hatte, so wird

lungen Koins^ I 420f. CIL VI 29827 = 36612) 10 man ihn kaum mit jenem identifizieren konnen.

s. o. Fabius Nr. 29. Moglich ware immerhin, dafi er mit F. ,
dem

14) M. Fannius C. f., Munzmeister urn 610 Legaten des Cassius, identisch ist. Durch eine

= 144 (Mommsen Miinzw. 546 nr. 148 c. d; falsche Eonjektur (vgl. Kies sling Zu den august.

Trad. Blac. II 302f. nr. 108), wohl der Vater von Dichtern 55 , 9) wurde er zum Bruder des C.

Nr. 7 und selbst jiingerer Sohn von Nr. 6. Proculeius (Hor. od. II 2, 5) gemacht. Vgl. aufier

15) M. Fannius, plebeischer Aedil und Miinz- der bereits erwahntcn Literatur Prosop. imp. II

meister mit L. Ciitonius (s. o. Bd. IV S. 1724, 55 nr. 86). [Kappelmacher.]

53) im J. 672 = 82 oder kurz vorher (Mommsen 17) C. Fannius Chaerea (alle drei Namen Cic.

Miinzw. 592f. nr. 223), Praetor und Vorsitzender Rose. com. 3. 20, das Praenomen noch 2. 9, das

des Gerichtshofa fur Mordprozesse 674 = 80 (Cic 20 Cognomen noch 1. 19. 45) besafi einen Sklaven

Hose. Am. llf., vgl. 85 und Schol. Gronov. z. d. Panurgos, den er dem beruhmten Schauspieler

St. p. 427 Or.). [Miinzer.] Q. Roscius zur dramatischen Ausbildung iibergab.

16) Fannius Caepio (auch nur Caepio genannt Nachdem der Sklave auf der Btihne schon Her-

Vell. II 93. Senec. de brev. vit. IV 5; de clem. I 9, 6. vorragendes geleistet hatte, wurde er von Q. Fla-

Macrob. I 11, 21) war nach Dio LIV 3 das Haupt vius aus Tarquinii erschlagen; F. und Roscius

der im J. 22 v, Chr. (732 d. St.) gegen das Leben klagten gegen diesen auf Schadencrsatz und er-

des Augustus gerichteten Verschworung, in die hielten auch einen solchen; aber infolge verschie-

nebst anderen auch A. Terentius Varro Murena, dener Vereinbarungen, die sie teils untereinander

der Sehwager des Maecenas und Consul des J. 23 und teils einzeln mit Flavius getroffen batten,

(Dio LIII 32), verwickelt war. Wenn Seneca de 30 gerieten sie schlieBlich selbst daruber in Streit.

clem. a. a. 0. das Komplott des F. von dem des F., vertreten durch P. Saturius, klagte den Roscius

Murena trennt und spater setzt, so geschieht dies an, den Cicero in einer am Anfang und am Ende

nur aus rhetorisehen Grtinden. Die Zeit des An- unvollstandig erhaltenen Rede verteidigte. Die

schlages ergibt sich aus Veil. II 93 (geschrieben Zeit der Rede ist vielfach behandelt worden ;
trotz

29 n. Chr.): Ante triennium fere, quam Egna- des Widerspruchs von A. Mayr (Wiener Studien

tianum (Veil. II 91) scelm erumperet, eirm XXII 115—119) diirfte die jetzt meist ange-

Murenae Caepionisque eoniurationis tempus, nommene Ansetzung ins J. 678 = 76 festzuhalten

abhine annos quinquaginta . . . Durch die sein. F. wird von Cicero (a. O. 20f.) sehr ver-

Anzeige des Castricius (Suet. Aug. 56) wurde die achtlich geschildert und verspottet, was im Verein

VeTschworung bekannt, Tiberius trat als Ankliiger 40 mit seinem Beinamen darauf fiihrt, ihn fiir einen

auf und setzte vor Gericht die Verurteilung der Freigelassenen zu halten. [Miinzer.]

Vcrschworenen durch (Suet. Tib. 8). F. suchte 18) T. Fannius Sabinus,nachMomm sens Ver-

sich der Hinrichtung durch die Flucht zu ent- mutung vir elarissimus , vgl. CIL X 4565 undda-

ziehen; ein treuer Sklave, der ihn in einer Kiste nach Prosp. imp. Rom. II 55 nr. 87.

aus der Stadt getragen hatte, rettete ihn bis nach [Kappelmacher.]

Neapel, doch ein zweiter verriet ihn (Macrob. 19) Fannius Saturninus, ein freigelassener

Dio aa. 00.). Da Vellcius II 91 sagt: Murena Padagog, verfahrte die Tochter eines_ rOmischen

sine hoc facinore potuit rideri bonus, Caepio Ritters Pontius Aufidianus, worauf dieser beide

et ante hoc erat pessimus, miissen wir an- totete (Val. Mas. VI 1
; 3).

nehmen, dafi F. anch vorher als republikanisch 50 20) C. Fannius Strabo, C. f. C. n. ,
Consul

gesinnt bekannt war. Man hat ihn daher (so 593 = 161 mit M. Valerius Messalla (Fasti Cap.

auch Gardthausen Augustus und seine Zeit Chronogr. Idat. Chron. Pasch. [beide mit Ent-

I 3, 1241) mit einem der sonst aus der Zeit des stellung des Cognomens in Carbo]. Cassiod. Terent.

Burgerkrieges bekannten Fannii identifiziert. In Eun. und Phorm. didasc. Plin. n. h. X 139. Gell.

Betracht kommen der Legat des Cassius vor Rhodus II 24, 2. XV 11, 1 = Suet, gramm. 25). Seinen

43 v. Chr. Nr. 1 (Appian. bell. civ. IV 72, vgl. Namen tragt eines der fruhesten und bekanntesten

D rum an n-Groebe 11 113) und der Anhanger des Gesetze gegen den Tafelluius (Lucil. 1172 Man
Sextus Pompeius Nr. 9 (Cic. Phil. XIII 13. Appian. aus Gell. II 24, 4. Plin. a. 0. Macrob. Sat. Ill

bell. civ. IV 84. V 139; vgl. Willems Le Senat 13, 13. 16, 14. 17, 3ff. Athen. VI 274c. d);

I 481 nr. 149). Denn dafi diese zwei nicht ein 60 aufierdem wurden unteT seinem Consulat die grie-

und dieselbe Person sind, wie Borghesi Oeuvr. chischen Philosophen und Rhetoren aus Rom aus-

I 287 glaubte, lehrt die Uberlegung, dafi derselbe gewiesen (Suet, gramm. 25 = GelL XV 11, 1).

Mann nicht in der zweiten Halfte des J. 43 sowohl 596 = 158 fuhrte F. eine rOmische Gesandtschaft

Legat des Cassius als auch als Proskribierter der nach Illyrien (Polyb. XXXTI 18, 3—5. 23, 1) und

Trimnvirn bei Sextns Pompeius in Sizilien gewesen 600 = 154 gemeinsam mit seinem Nacbiolger im

sein kann. Aus dem gleichen Grunde ist auch die Consulat L. Anicios Gallus eine solche nach Per-

Verwertong der Appianstellen bei Gardthausen gamon, um zwischen Attalos und Prnsias Frieden

a. a. 0. nnrichtig (vgL noch P. Ribbecfc Sena- zu stiften (ebd. XXXIK 9, 3). Sein Vater ist
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Nr. 6, sein Bruder Nr. 14. Der Beinanie des
,Schielers( ist nur ihm eigen, nicht den Nacb-
kommen des Bruders.

21) Fannia aus Minturnae wurde von C. Titi-
nius trotz ihres schlechten Rufes wegen ihres
Vermogens zur Frau genommen; als der Gatte
sie dann wegen dieser Sittenlosigkeit verstofien
und ihre Mitgift behalten wollte, verurteilte Ibn
C. Marius im J. 654 = 100 zu deren Herausgabe.

konsekrierten Platz fBa ©in Heiligtum (Varro de
1. 1. VI 54. Fes*, ep. .88, 1. 93, 17), gleichviel
ob daranf ein Geb&ude errichtet ist oder nicht
(Liv. X 37, 15). Auch die Platze der Ucti bei
einem Lectisternium (s. d.) werden fana genannt,
fur ihre Auswahl, wie far die Auswahl der F.
in einer neu zu griindenden Stadt ist der tech-
nisehe Ausdruck fana sistere (Fest. 351 a 4, vgl.
dazu Wissowa Eeligion u. Kultus der Bomer

^eachteten und anf d«r Fln^Vit. ^ofar.^nr.-n Mo^,-,., _.„._i_ 'j j _. ______ , T .
g

, Jr. '

U(*imgeachteten und auf der Flucht gefangenen Marius,
der nach Minturnae gebracht wurde, in ihrem
Hause gastfreundlich auf (Val. Mas. VIII 2, 3,
vgl. I 5, 5. Plut. Mar. 38, 3-9, wo der Mann
Tiwiog heifit, was leicht zu verbessern ist, vgl.
Nr. 11). [Miinzer.]

22) Fannia war die Tochter des P. Clodius
Tbrasea Paetus (o. Bd. IV S. 99 Nr. 58 = Prosop.
imp. Eom. I 423 nr. 938), des bekannten Hauptes

auch auf das auf dem konsekrierten Platze er-
richtete Heiligtum iibertragen und aLs allgemeiner
Ausdruck fur Heiligtiimer aller Art gebraucht,
fur arae (z. B. Cic. de nat. deor. Ill 63 fanum
Febris, vgl. de leg. II 28 ara Febris), saeella
(z. B. Serv. Aen. VIII 636 fanum Veneris Ver-
tieordiae, vgl. Yarro de 1. 1. V 154 und Fest. 148
sacellum Veneris; vgl. auch Cic. ad Att. XII
35f., wo die Grabkapelle der Tullia

f. genannt
der stoisch-r^ubbkanischen Opposition gegen^ero 20 wird) und aedes. Im Tempelgesetz von Firrfo
frlin. eil. VII 19. 3V llnd _W Arris. rr.iT.r_v ^P.in ^ri^A J.,™., _*.!.._ rri i _.i_

r
..,

8
, . ,(Plin. ep. YII 19, 3), und der Arria minor (Plin.

ep. IX 13, 3; vgl. den Stammbaum o. Bd. II
S. 1259) ; sie wurde die zweite Frau des Helvidius
Priscus (Prosop. imp. Bom. II 129 nr. 37. Plin.
ep. VII 19, 3); die Heirat erfolgte nach der
Quaestur des Helvidius (Tac. hist. IV 5) und vor
der Bekleidung des Volkstribunats im J. 56 n Chr.
(Tac. ann. XIII 28). Wie ihre Mutter (Plin.
VII 13, 9) war sie der Stoa ergeben und durch

wird derselbe Tempel als aedes, templum und
fanum bezeichnet (OIL IX 3513). Cicero (Verr.
Ill 9) nennt die von Mummius mit Beutestucken
geschmiickten rOmischen Tempel fana, Livins I
45, 2 gebraucht F. fur den Tempel der Diana
auf dern Aventin, Tac. ann. XV 41 fur die aedes
Hercults in foro boario. Vgl. Liv. V 49, 3 (in eon-
speetu habentis fana deum, gleichbedeutend mit
stantibus templis deorum V 53, 9). XXXVI 1, 2.

£7 .£
atten

?
re"? ausgezeichnet. Sie begleitete 30 XLII 30, 8. Vorwiegend aber werden aedes aufier-Hevinms as rlipcpr .m T fifi ti r»Tn. f<v^„ _..__ _i jt_j.i_i_.-j °

. * _.Helvidius, als dieser im J. 66 n. Chr. (Tac. ann.
XVI 28. 33. 35 ; hist. IV 6) wegen seiner Partei-
nahme fur Thrasea Paetus verbannt wurde und
nach Apollonia (Schol. luven. V 36) ging. Unter
Galba kehrte sie mit ihrem Gatten nach Eom zu-
riick. Als dieser nnter Vespasian neuerdings ver-
bannt wurde, war siewieder seine Begleiterin (Suet.
Vesp. 15. Plin. ep. VII 19, 4). Sie veranlafite
ferner den Herennius Senecio (Prosop. imp. Eom. II

romischer Gottheiten als fana bezeichnet, wie sich
aus dem Sprachgebrauch der Schriftsteller und
namentlich der Inschriften ergibt ; unter den ziem-
lich zahlreichen Inschriften, in denen das Wort F.
vorkommt (Zusammenstellung bei Euggiero Diz.
epigr. Ill 34), ist nur eine stadtrOmische (CIL
VI 844), und auch diese bezieht sich moglicher-
weise auf einen auBerhalb der Stadt selbst ge-
legenen Tempel (Jordan Herm. XIV 578). Mar-

138 nr. 92), erne Biographie ihres unter Vespasian 40 quardt III 148ff. Wissowa a. a. O. 399f. Jor-
(Sner. n. a 111 (Totn+__fjin fi...on _V,.«. „_ /rn j _-. ^^,, .«. -^ _ _ _(Suet. a. a. O.) getoteten Gatten abzufassen (Tac
Agr. 2. Plin. ep. VII 19, 5. Dio LXVII 13).
Deshalb wurde sie im J. 93 n. Chr. relegiert (Plin.
ep. HI 11, 3. VH 19, 5. 6), ihre Giiter konfisziert.
Nach Domitians Tod kehrte sie nach Eom zuriick
(Plin. ep. IX 13, 5). Im J. 107 (?, vgl. die Chrono-
logic der Pliniusbriefe bei Schanz Eom. Lit.-
Gesch. IP 273) verfiel sie durch die Pflege einer
vestalischen Jungfrau in eine schwere Krankheit
fPlin. ep. VII 19, 1. 2 angit me Fanniae vale- 50
tudo .... Insident febres, ttissis increscil, summa
macics, summa defectio). Plinius der Jiingere,
der mit ihr und ihrer Familie verkehrte, ist ein
begeisterter Bewunderer ihrer Tugenden (vgl. be-
sonders ep. VII 19). Vgl. aufier der zitierten Litera-
tur und der iiber Thrasea Paetus und Helvidius
Priscus Prosop. imp. Bom. II 55 nr. 88.

[Kappelmacher.]
Fanonios, angeblich cymrischerGotternamef?)

f i.j_f TTie/._.-_._ft x.__« T?„_J-1 /T__i T i._.._i -rC '

dan a. a. O. 576ff. Bouch^-Leclercq bei
Daremberg-Saglio Diet. II 973ff. S. Art
Aedes, Delubrum, Sacellum, Templum,
Fanaticus, Profanus. [Saniter.]

Fanum Aptuchi s. "Anxov rov Is gov, Bd. II
S. 287.

Fanum CarisII s. Bd. Ill S. 1592.
Fanum Cocid! s. Cocidius und Cocidi-

fanum.
Fanum Feroniae s. Feroniae fanum.
Fanum Fortunae ($avor tyogzovvai Ptolem.

Ill 1, 19; to hQ6v xijg Tvzvs Strab. V 227;
Einw. Fanester), selten einfach Fanum (Caes. bell,

civ. I 11, 4. Sidon. Apollinar. ep. I 5. Geogr.
Kav.; &av6s Procop. Agathias), Stadt in Urn-
brien, da wo die Via Flaminia das Meer erreieht,

jetzt Fano. Zuerst wird sie genannt bei Caesar
bell. civ. I 11, 4. Augustus fuhrte eine Xolonie
dorthin, weshalb sie seitdem colonia Itdia Fane-

auf der Inschnft von Fardel (bei Ivybridge, De- 60 stris heifit (CIL XI 6232, vgl. 6238). Sie ffehortevonshire), Hubner Inscr. Brit, rfiriaf 9.1 v^i «.,* t„-i— V„ni- o^sA_ &
*_j -i ?___._...vonshire), Hubner Inscr. Brit, christ. 24. Vgl.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v., welcher den
Namen Fannucus (Inscr. Brit, christ. 95) ver-
gleicht. [Ihm .]

Fanum (von fari; bei Fes*, ep. 88, 1. Fronto
de diff. G. L. VH 523, 28 K. Interpolat. Serv.
G«o^. 1 10 irrig mit Faurrns zusammengebracht)
bezeichnet nrspr&nglich den yon den Pontifices

zur Tribus Pollia. Spater "wird sie genannt von
den Geographen (Strabon und Ptolemaios a. a. O.
Mela II 64), den Itineiarien (Ant 126. Hiero-
solym. 615. Tab. Pent Becher von Vicarello
CIL XI 3281—3284. Geogr. Bav. IV 31 p. 258.
V 1 p. 326 P.) und Gwmatikern (19, 10. 30, 2.
52, 22. 53, 1. 84, 19. 256, 13 L.); femer ge-
legentiich bei Tac. ann. III 50, bei Aurel. Vict.

epit 35,2 und bei Claud, de sexto cons. Honorii Fanum Veneris s. Portus Veneris.

500. Zahlreich Bind die BrwiUmungen in den Far s. Spelt.

stadtrOmischen Soldatenlisten (CIL VI 32 519 a Fara s. Phara.

i 13 32520 i 7. v 32. vi 22. 32 521a n 4. Faraticanas s. Farraticanus.

32526 ii 34. iv 10) und andern Soldateninschrif- Faraxen, wird als Eebell genannt in der

ten TCIL V931 564. VI 478. 3553. XIII 8651); Grabschrift des Q. Gargilius Martialis, die am

ferner CIL VI 1700. XI 15. 6308. 6309. 6338. 25. Marz 260 n. Chr. gesetzt ist, CIL VIII 9047

Ende des 4. Jhdts. heiflt die Stadt col. Flavia ~ Dessau 2767. Er erhob sich in Mauretania

Fanestris (Consult, vet. ICti 9, 4 bei H u s c h k e Caesariensis und wurde von Q. Gargilius Martialis,

Iurispr. ant. 5 856); Ende des 5. Jhdts. werden 10 der als praepfosittis) eoh(ortis) singfularium)

episeopi Fanestres erwahnt in den Subskriptionen et vex(illationis) [ejqfaitum) Mawror(um) in

der roinischen Konzilien von 499 (in Momms ens territorio [AJuxiensi praetendentium gegen ihn

Cassiodor 400, 11. 406, 14) und 502 (ebd. 455, 64). geschickt worden war, gefangen genommen und

In den Gotenkriegen des 6. Jhdts. litt die Stadt hierauf hingerichtet. Die mit ihm verbundeten

schwer; ihre von Augustus erbauten Mauern wur- Bavares, die bald danach Gargilius Martialis

den von Vitiges zerstOrt (Procop. bell. Goth, ni iiberfielen und tflteten, werden auch CIL VIII

11 25. Agathias II 2. 3). 2615 — Dessau 1194 nebst den gentilibusF(a)ra-

Unter den erhaltenen antiken Besten nimmt ximnsibus, qui prouineiam Numidiam uasta-

die erste Stelle ein der im J. 9/10 n. Chr. von bant capto famosissimo duce eorum (das ist

Augustus errichtete, im 4. Jhdt. dem Constantin 20 eben F.) genannt als besiegt durch den Legaten

geweihte Ehrenhogen (ManciniL'arcodi Augusto von Numidien C. Macrinius Decianus. Da dieser

in Fano, Pesaro 1826 fol. Rossini Archi trion- als Ugfatus) Aug(wtorum) bezeichnet wird, muS
fali Taf. IX—XI; Inschrift CIL XI 6218. 6219). auch dieses Ereignis wohl noch vor 260, der

Fur die Stadt erbaute Vitruv eine Basilika, die Gefangennahme Kaiser Valerians, stattgefunden

er ausfuhrlich beschreibt (archit. V 1, 6ff.); man haben. In der Inschrift aus Altava in Maure-

glauht neuerdings Eeste davon wiedergefnnden zu tania Caesariensis, CIL VIII 21724, die mit dem

haben (Not. d. scavi 1903, 176). Andere neue 217. Jahr der Provinz, d. i. 257 n. Chr., datiert

Ausgrabungen haben Eeste eines Kultgebaudes ist, erganzt H. de Villefosse r[e]rum prospers

(Augusteum?) mit zahlreichen Kaiserstatuen zu gestis und bezieht dies auf den Krieg der Ee-

Tage gefordert (Brizio Not. d. scavi 1899, 25130bellen unter F. Ebenso scheint darauf ange-

—259). Vgl auch Not. d. scavi 1877, 108. 1879, spielt zu sein in einer Inschrift aus der Zeit Dio-

133. 1893, 235. Lateinische Inschriften aus Fano cletians (VIII 20836), wo die Wiederherstellung

CIL XI 6218—6289 mit Bormahns Einleitung. des municipium Rapidense ante plurima tem-

Zur Literatur vgl. Mau Katalog der Instituts- pora rebellium incursione captum ae diruttum

bibliothek I 134. [Hulsen.] erwahnt ist. Ob auch der Vorganger des Mar-

Fanum FugitiTi, in Umbrien, Station der tialis, P. Aelius Primianus, der noch am 16. Fe-

Strafie von Spoletium nach Interamna (Itin. Ant. bruar 255 die vexfillatio) eqfuitum) Maurorfum)

125; Hierosol. 613. Tab. Pent.), 5mp. vonersterem, befehligte und als defensor provfineiae) suae

13 mp. von letzterem entfernt, also auf der Pafi- geruhmt wird (CIL VIII 9045) schon gegen F.

hohe beim Monte Somma. Nissen Ital. Landesk. 40 zu kampfen hatte, ist ungewiB; jedenfalls kann

II 404 vermutet, dafl hier ein Asyl fiir fliichtige nur auf des Primianus Kampfe bezogen werden

Sklaven gewesen sei. [Hiilsen.] der Altar der Siegesgenien (CIL VIII 20827),

Fannm Marti 8. 1) In Gallia Lugadunensis, der am 4. August 254 n. Chr. gesetzt ist ob bar-

auf der Tab. Pent zwischen Eeginca und Condate baros eesos ac fusos; vgl. Cichorius Leipz.

(Rennes) verzeichnet, nach ziemlich allgemeiner Stud. X (1887) 323—327. [Stein.]

Annahme das heutige Corseul, die Stadt der Co- Farfarus (Ovid. met. XIV 330. Sil. Ital. IV

riosoliten (d<_p. Cotes-du-Nord). Man hat auf 182. Serv. Aen. VII 715. Tab. Peut; aus metri-

diesen Ort die in der Not. dign. occ. XXXVII 19 schen Griinden Fabaris Verg. Aen. VII 715, dem
erscheinenden Martenses bezogen (vgl. Ale turn). Sidonius Apoll. carm. I 5, 8 und Vibius Sequester

Ein anderer Ort gleichen Namens scheint in der 50 p. 5 Burs, folgen, letzterer fiigt hinzu: is Faber

Normandie anzusetzen zu sein; wenigstens lafit corrupte dicitur), kleiner linker NebenfluB des

sich die im Itin. Ant. 387 angegebene Lage Tibers, vom Sabinergebirg kommend, mundet nach

{Alauna-Cosediae-Fano Martis-ad Fines-Con- einem Lauf von ca. 45 km gegeniiber dem Soracte;

date) nicht gut mit der Tab. Peut. vereinigen. Des- jetzt Farfa, wie schon beim Geogr. Bav. IV 34

jardins Table de Peut. 28; G6ogr. de la Gaule p. 280 P. (Guido 45 p. 484 P.). Vgl. Nissen
I 322ff. II 486f. O. Hirschf eld CIL XIII p. 490. Ital. Landesk. II 478. [Hiilsen.]

2) Die Not. dign. occ. XLII 39 verzeichnet Farina s. Backerei und Mehl.
den praefeetus laetaruni Nerzdorum Fanomantis Farinns, unter den di eerti Varros genannt,

(so tiberliefert) in Belgica secunda. Wiemanuber- ah effatu (Tert ad nat. II 11 p. 115, 9 Vin-

emstimmend annimmt, das heutige Famars bei 60 dob.). [Wissowa.]

Valenciennes, BOckingNotit. II 1105f. [Ihm.] Fame, Insel an der Ostkuste Englands, die

Fanum Miuervae, Station in Gallica Belgica heute ebenso heifit ; von Beda hist. eccl. IH 16

an der von Duroeortorum (Reims) fiber Ariola, u. 0. genannt. Vgl. Alcuin. carm. 1, 656 (Poet.

Nasium, Tullum nach Divodorum (Metz) fuhren- aevi Carol. I 184). Holder Altkelt Sprach-

den StraBe, Itin. Ant 364 {Fano Minervae, var. schatz s. v, .

[Ihm.]

Foro) In der Tab. Pent verecbrieben Tanomia. Farnkrauter s. Frauenhaar und UrtQlg.

GenaueLage zweifelhaft. D e sjardins Table de Farnobius, einer der Ftthrer jener Goten-

peut 21. [Ibm.] scharen, die im J. 376 fiber die Donau kamen,



ftel 377 im Kampf. Ammian. XXXI 4, 12. 9,
3 - 4 - [Seeck.]

Farnus s. Esche.
Farodini (Qaeodeivol), Volk in Nordgerma-

men, von Ptolem. II 1 1, 7 ostrich von den Saxoneg
angesetzt

: ano zov Xalovoov noxaixov fiie%Qi toy
Sovripvv jzotafmv. Nach Zeuss (Die Deutschen
154) identisch mit den Suardones des Tacitus.
Vgl. Bremer Ethnographic der germanischen
Stamme § 137. [Ihm .]

Farrago, wofur sich im Mittelalter auch die
wohl nur korrumpierte Form ferrago findet (Corp.
gloss, lat. Ill 200, 6. IV 342, 20; vgl. Veget.
mulom. II 28, 26), bezeichnete eine Art (Weide-
oder) Grunfutter fur Zugtiere, die bald nur aus
emem Halmgetreide, bald ana einem Gemenge
des letzteren mit Hulsenpflanzen bestand. Ben
Namen wollte Varro (r. r. I 31, 4) teils davon
herleiten, daB das aus Gerste, Wicke und andern

wickelt hatten. Das Verfahren, welches Colu-
mella scbildert, war nach L. Granata (Economia
rustica II, Napoli 1830, 181) noch unlangst in
den Gebirgsgegenden Sfiditaliens gebrauchlich
una wurde dort dieses Gerstenfutter farragine
genannt. Heute wird vietfach statt dessen ein
Mengefutter unter dem Namen ferrana gebraucht
Dieser ist wie farragine aus F. hervorgegangen

,J^ Sfirtl11 ? Lat.-roman. Worterb. 1891,
lUolo).

Wahrend die Ktfmer aufier der F. noch ver-
schiedene Leguminoscn (s. Legumina) und den
Hater (Col. II 10, 32), auch das Laub von Bitumen
zu Griinfutter benutzten, scheint bei den Grie-
chen das Gerstenfutter, y9dazis, das fast allein
gebrauchhche Griinfutter gewesen zu sein Zwar
wud einmalF mit ^J (= %doc) geglichen (Corp.
gloss, lat. Ill 261, 35), doch bezeichnet rd6g
wie lat. pabulum jedes Viehfutter. Gewohnlich

und der Sommerwende irewonnene Griinfnf.^-r ™f „„„ <„\,a tt nn o C a& ^ ^ „„?n(iiniI ??«-und der Sommerwende gewonnene Grunfutter mit
emem Eisen, ferrum, geschnitten werde, teils
wohl richtiger davon, dati diese F. ursprfinglich
aus Spelt, far, bestanden habe. Dem Vergil
(Georg. in 205) ist F. ein sehr kraftiges Pferde-
ratter, welches die Pferde leicht iibermutig mache
und welches sie erst im vierten Friihlinge ihres
Lebe.s, nach der Zahmung erhaltenW ^ti^T^^ZL AriS£2K SStT
fZrT£l™C\ h^ W°h kaUm an K5rner" VI11 66 )- V™ Wort ye&n* t von st-rutter deshalb, weil dieses eine IrrSfHimre. \T

n .l,. on nafra Jilja ;v„^-> yX* .. «i« „
llJQ®w —

otk (ebd. II 70, 35. 265, 6. HI 261, 35. V 160)
und als grimes Heu (ebd. II 265, 6) erklart.
Statt 7QdoziS sagten die Attiker (nach Aelius
Dionysius bei Eustath. H. 1220, 46. Moiris s.

xq&tis, Hesych.) oder die alteren Schriftsteller
(nach Eustath. II. 633, 47; vgl. Suid.) *e<W,
daher so Aristophanes und Deinarchos (bei Har-

fatter deshalb, weil dieses eine kraftigere Nah- 30 nag^ gSdet ?Eu^th efdTssI FVffeU
l^-^n 1

' ™ denbm
'.

da
-

in ahnlichen Vor' ^it Z Etymol W5rterb. d griech Spr 1892 6sVschnften Grunfutter gemeint ist. So sollte nach TCrVls.* L r* ..„„--,.- ^'FJtr.Kln^J* W>
1schnften Grunfutter gemeint ist. So sollte nach

der Zahmung einem dreijahrigen Pferde F. zur
Keinigung (Varro r. r. II 7, 13; vgl, Geop. XVI
1, 11) und jedern Pferde zur Erhaltung der Ge-
sundheit im Sommer wiederholt F., d. h. Biindel
gruner Gerste, gegeben werden (Veget. mulom
II 28, 26). Von Festus (ep. p. 91, 14) wird F.
als Mengefutter fur Zugtiere erklart. Nach Pli-

Erklart wird ygdoTtg (Eustath. II. 633, 47, vgl.
1220, 44) oder xQaong (Etna M. 535, 23. Bekk
anecd. 273, 28) auch als ein aus halbtrockenem
Heu bestehcndes Tierfutter, jenes auch als un-
getrocknete Gerste (Phryniehos bei Bekk. ebd
87, 7). In erster Beihe auf Gerste, vielleicht
aber auch auf Spelt oder Weizen sind die Worte
des Aristoteles zu beziehen (hist. an. VIII 66)

dem mitunter Wicke beigemischt ist, sehr dicht
gesat, nur in Afrika Gerste (ebd. 142), und die
F bei der Saat nur durch Eggen untergebracht
(ebd. 140). Columella empfiehlt die F. aus Gerste
als ein gutes Futter fur das Vieh (II 7, 2 10
24), speziell (als Grunfutter) fur Rinder wahrend
der Monate November bis Marz (XI 2, 99ff.);
man soUe sie auf einem ungebrachten, aber schon

aber diesen unzutraglich sei, wenn sie harte
Grannen habe. Als Griinfutter fur die Pferde
wurde spater die yedorig von Weizen der von
Gerste vorgezogen (hippiatr. p. 235). Heute dient
die Gerste, deren Kfirner zugleich an Stelle des
bei uns gebrauchlichen Hafers das gewOhnliche
Pferdefutter sind, mit kaum entwickelten Ahren

vorher ei„ma] gep4iigtc„-Ai;7 t̂-d;^Pfluge 50M, in iS^Z^'X^STe^S
dazu sechszeilge Gerste, indem man davon zehn
Modien (sonst nach II 9, 14 nur fiinf), d. h. 87,3 1,

auf das ingerum urn das Herbstaquinoktium aus-
sae

;
im Winter schneide man sie am besten und

verfiittere sie an Binder und anderes Vieh, sie
kOnne aber auch bis in den Mai abgeweidet werden

;

doch miisse, wenn man auch Korner davon haben
wolle, das Vieh schon vom 1. Marz an fern^e-

(Ih. v. Heldreich Die Nutzpflanzen Griechen-
lands 1862, 4; vgl. A. PhiUp ps on Der Pelo-
ponnes 1891/2, 54<J). [Olck.J

Farratlcanus pagus. 1) Im Gebiet von Pla-
centra, CIL XI 1147 (3, 48) in Plac(entino) pagfo)
Farrahcano. V 7356 actum pago Faraticano
(diese Insehrift steht auf einem in Casteggio.
dem alten Clastidium, gefundenen Ziegel; Clasti^halten werHpn /tt in Qif V u 11 ^ ^ ,.

lten ^Jasu<lllim»
geiundenen Ziegel; Clasti-

medJruTvSe^ IStlt
1

LI
beDS°

ll

Pa
.

1L X
7

8
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«0 dium war aber nach CIL V 7357 viels der Pla-

a S S
n I

™r auch emmal F. centiner; vgl. Mommsen zu nr. 7356).

Sit abTr^em X?£$wK ^7, D
?
8

'
26) * 2

>
Im Gebiet von Crero0Da

»
CIL V 4^8 (Fund-

jon far ab, versteht aber daninter noch grfines
GersteDgras, dessen Kflmer sich noch nicht ent-

selbe pagw wie Nr. 1 gemeint ist Holder Alt-
kelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

x' ajtouiciun

L. Farsnleins Mensor, Mfinzmcister zwischen
673 = 81 und 685 = 69 (Mommsen Munzw. 614
nr. 248). Die eigentiimliche Darstellmig auf seinen

Denaren hat auch O. Eossbach (Neue Jahrb. f.

das klass. Altertum VII 4131) noch nicht be-

friedigend gedeutet. [Munzer.]

Fas j im Vergleich zu iu$, dem menschlich
weltlichen Recht, das gottlich heilige Becht, per-

sonifiziert, Liv. I 32, 6, VIII 5, 8 {Ius Fasque).

Sen. Here. f. 662. Val. Flacc. I 796; geradezu 10 schlag und gibt ihm 30 Tage lang kleine mit

j: ascea auua

Bei der groBen Beliebtheit, deren sich der Vogel
zu erfreuen hatte, wurde die F.-Zucht bald ein

Gegenstand landwirtschaftlicher Industrie (Mar-
tial. Ill 58, 16); auf vielen romischen Villen
gab es F.-Parks mit eigenen Sklaven (phasianarii
Dig. XXXII 1, ^6), man verstand es, durch Masten
ihren Wert zu erhohen. Die Prozedur beschreibt
Palladius (de r. r. I 29. Geop. XIV 19, Iff.) in

folgender Weise : man sperrt den F. in einen Ver-

als Gottin bezeichnet und der Themis der Grie-

chen gleichgesetzt, Auson. technop. (XXVU) 7

(de dis) If.: vgl. Lehrs Pop. Aufs.2 931F., be-

sonders 98 *. [Waser.]

Fasan (qpaotavos
,
phasianm ; tarvgag Pam-

philos bei Athen. IX 387 e. Hes. s. v. und %£-

zaqog Ptolemaios II. in seinen vjrofiv^ata Athen.

IX 387 e. XIV 654 c sind medische Lehnworte, vgl.

Hehn Kulturpfl. u. Haust.5 355), unser Edel-F.

01 angefeuchtete Nudeln aus Gersten- und Weizen-
mehl; um das Ersticken der Tiere zu verhuten,

hat man darauf zu achten, daB die Nudeln nicht
in die Luftrohre kommen. Was die Zucht an-

langt , so empfiehlt Palladius , im Monat Marz
'

bezw. April zwei Hennen mit einem Hahn zu-

sammen einzusperren, die Eier von Haushuhnern
ausbriiten zu lassen und die Kuchlein in den
ersten 14 Tagen mit abgekochter, in Wein auf-

(Phasianus colchicus), der ursprtinglich in den 20 geweichter Gerste zu fiittern, hernach mit Weizen,
Kustenlandern des Kaspischen Mceres heimisch
war und am Phasisnusse noch spater in grofien

Scharen lebte (Agatharch. bei Athen. IX 387 c =
FHG III 194). In der Zeit, als die Griechen
ihreu Handel bis an dieKiistenstadte des Schwarzen
Meeres ausdehnten, trat er zum erstenmal in ihren
Gesichtskreis, und die spatere Sage, dafi die

Argonauten ihnen seine Bekanntschaft vermittelt

hatten (Martial. XIII 72), ist ein deutlicher Riick-

Heuschrecken und Ameiseneiern. Im Edikte Dio-
cletians wird der Preis eines gemasteten P.s (fa-
sianus pasha) auf 250 Denare (ca. 6

1/4 Mark) fest-

gesetzt, der einer gemasteten Henne auf ca. 5 Mark,
wahrend die nicht gemastete nur 21/2 Mark kostete

(Mommsen Ber. sachs. Ges. d. Wiss. 1851, 12).

Das Fleisch gait fur nahrhaft und leicht verdau-
lich (Gal. VI 700. Orib. I 222. Sim. Seth s. v.

117 L.) und fur schmackhafter als Huhnerfleisch

;

schlag jenerim Nordosten angeknupften Handels- 30 besonders wird das Bruststttck geriihmt (Anthi-
beziehungen. Der erste griechische Schriftsteller,

der ihn erwahnt, ist Aristophanes (Wolken 109;
Vog. 68 ; Acharn. 726). Leogoras, der Vater des
Andokides, hatte ihn in Athen eingefiihrt und
sorgte durch seine F.-Zucht fiir das Luxusbe-
diirfnis der vornehmen Athener. Die zoologischen
Schriftsteller der Akademie und der Peripateti-

schen Schule (Speusippos, Aristoteles, Theophrast)
kennen den Vogel; sie reehnen ihn zu den auf

mus de observ. cib. 22), wahrend vor den hinteren

Partieen gewarnt wird. AuBer dem Fleisch waren
die Eier geschatzt; sie sollen den Huhnereiern
an Gute nicht nachstehen (Gal. VI 706; anders
Anthimus a. a, O. 38). Die Zahl der Eier, die

eine Henne jahrlich legt, steigt nach Palladius
(a. a. O.) bis auf zwanzig. Auf der Tafel der
romischen Kaiser spielte der F. eine wichtige
Rolle. Die Lieblingsmahlzeit des Kaisers Hadrian,

demBodeu lebenden VOgeln (HuhnervSgeln), deren 40 tetrafarmaeon genannt (Hist. aug. Hadr. 21, vgl.
Flug schlecht ist und die sich im Staube baden
(Athen. IX 387 b. Theophr. ebd.). Aristoteles
berichtet weiter, dafi er von Lausen arg heim-
gesucht werde (Arist. hist. an. V 140. Plin. n. h.

XI 114) und dafi er gefleckte Eier lege (Arist.

hist. an. VI 5. Plin. n. h. X 144), eine Angabe,
die der Wirklichkeit nicht cntspricht (vgl. Brehms
Tierleben, Vogel Bd. II 587), endlich, dafi das
Mannchen sich von dem Weibchen durch seine

Alex. Sever. 30; Ael. Ver. 5), bestand aus
Saueuter, Sclrweineschinken und feinem Backwerk.
Auf der Tafel des Alexander Severus erschien ein

gebratener F. nur an hohen Festtagen (Hist. aug.
Alex. Sever. 37), von Heliogabal (c. 32) heifit es.

dall er P.-Braten gleichfalls geschatzt habe. tber
bildliche Darstellungen vgl. Imhoof-Blumer
und Keller Tier- und Pfianzenb. auf Gemm. u.

Miinzen Taf. XXI 23. Helbig Camp, Wand-
GroBe unterscheide (Athen. XIV 654 d). Richtig 50 geroalde nr. 1693. Der Silber- und Gold-F. war
ist die Beobachtung des Plinius (n. h. XI 121.
X 132), dafi er anstatt einer Kopfhaube ver-
langerte Ohrfedern habe, die aufgerichtet zwei
kleinen Hornern gleichen. In Alexandreia war
zur Zeit der ersten Ptolemaeer die Zahl der F.
durch Zucht so sehr vermehrt worden, daB sie
auf die Tafel kamen ; allerdings gait ein F.-Braten
damals noch fiir kostspielig (Ptolemaios II. bei
Athen. a. a. 0.). Bei der bekannten groBen bak-

den Alten unbekannt ; er kam erst nach der Ent-
deckung des Seewegs nach Ostindien nach Europa

:

vgl. Hehn a. a. 0. 356, anders 0. Keller Tiere
des klass. Altert. 255. [M. Wellmann.]

Fasces, durch rote Bander (Lyd. de mag. I

32) zusammengehaltene. von den Lictoren (s. d.)

getragene Ptutenbundel aus Ulmen- (Plaut. Asin.

575; Epid. 28) oder Birkenholz (Plin. n. h. XVI
o 75), aus denen ein Beil hervorragte (Plut. quaest.

clnschen Prozession wurden auBer Papageien, 60 Eom. 82; Dionys. V 2 unterscheidet an den F.
Pfauen, StrauBen, Perlhuhnern auch F. in Vogel- Qafiboi = Rute, xoQvvai — Stocke und Beile, auch
baaern einhergetragen (Kallixenos bei Athen. IX Appiam belL civ. I 15 verbindet QafiSovg xai
387 d = FHG III 65). In der romischen Kaiser-
zeit gehSrt er zusammen mit dem Perlhuhn und
dem Flamingo zu den Leckerbissen der reichen
EOmer (Col. VIII 8, 10. Petr. 93. Plin. n. h.

XIX 52. Mart. XIII 45. IU 77, 4. Luc. nav.
23 u. 0., vgL Friedlander Sittengesch. m 33ff.).

g~6Za). Die F. sind ein romisches, angeblich aus
Etrurien entlehntes Symbol der Herrschergewalt
(Flor, I 5, 6. Dionys. Ill 61. Macrob. Sat. I

6, 7. Strab. V 220. Diod. V 40. SiL ItaL TTH
483. Liv. I 8, 2), zunachst Abzeichen der Kdnige,
die zwolf F. fuhren (nach Dionys. und Lir. a.



a. 0. h&ngt die Zwolfzahl rait der Zahl der etru-

skischen Gemeinden zusammen). Nach Dionys.

und Flor. a. a. 0. sind die P. erst seit Taiqui-

nius Prisctis, naoh andern Angaben schon friiher

ublich (nach Plut. Bom. 26. Dionys. II 19. Ill

61. Liv. I 8, 2. Lyd. de mag. I 7. Aelian. hist,

an. X 22 schon water Romulus, nach Macrob.

Sat, I 6, 7. Strab. V 220. Cic. de rep. II 17

von Tullus Hostilius eingefiihrt). Nach Vertrei-

Stadtpraetor bci den Handlungen der stadtischen

Jurisdiktion nur zwei Lictoren hatte, dafi ihm aber

bei anderen Amtshandlungen wohl auch sechs zu-

gekommen seien. In der Kaiserzeit mufi jeden-

falls die Zahl der F. des Praetor urbanus auf 6 er-

hoht worden sein, da Cass. Dio LIII 13, 4 erwahnt,
dafi die praetorischen Statthalter ebenso viel F.
fuhren, oootgasQ xai ev r0 aoret vsvofitoxai. Vgl,
Martial. XI 98, 15 und Friedlander z. d. St.

bung der Konige sind die zwtflf F. Abzeichen lOEbenfalls 6F. kommen den Proconsuln der Kaiser-
der Consuln (s. d.), jedoch werden die Beile

— durch Valerius Publicola (s. d. und Provo-
catio) — daraus entfernt (Plut. Publ. 10. Dionys.

V 19, 3. Liv. II 7, 7. Val. Max. IV 1, 1. Cic.

de rep. II 55), nur wenn die Consuln aufierhalb

Roms sind, werden die Beile in den F. befestigt

(Dionys. V 19, 3. X 59). Uber den Wechsel der

F. zwischen den beiden Consuln vgl. Bd. IV
S. 1118. Wie die Consuln fuhren auch die Decem-

zeit zu, die ihre Provinz nach Bekleidung der
Praetur erhielten (Joseph, bell. Iud. II 365).

Die legati pro praetors (s. d.) haben dagegen
nicht 6 F., sondern eine geringere Zahl (Cic.

ad Att. X 49; vgl. Momm sen St.-R. I 385,

3). Seit Augustus fiihren die Statthalter der
kaiserlichen Provinzen, denen der Kaiser pro-

praetorischen Rang gewahrte, 5 F., daher wer-
den sie als quinguefascales bezeichnet (CIL VI

vim (s. d.) die zwolf F., und zwar mit den Beilen20 1546; vgl. Cass. Dio LIII 13, 8, wo Boisse-
(Dionys. X 59), ursprunglich gleichfalls abwech-
selnd (Liv. Ill 33, 8. Dionys. X 57, 1), im zweiten

Jahre aber gleichzeitig (Liv. Ill 36, 3). Die Tri-

buni militum (s. d.) haben die Abzeichen der Con*

suln (Liv. IV 7, 2), also wie diese die zwolf F.

Der Dictator fs. d.) fiihrt nach der Mehrzahl der

Nachrichten 24 F. (Dionys. X 24. Appian. bell,

civ. I 100. Plut. Fab. 4. Cass. Dio LIV 1. Polyb.

Ill 87). Nach Liv. ep. 89 indea nimmt Sulla

vain nach Mommsen St.-R. 1386, 1 uisvzs liest).

Denselben Titel, also 5 F., fiihren die kaiserlichen

Legaten, die mit aufierordentlichen Missionen in

eine Provinz gesandt werden (CIL VIII 7044.

18270. XIII 3162; vgl. CIG II 40331 Cass.

Dio LVII 17, 7). Die Statthalter von Numidien
fiihren seit der zweiten Halfte des 4. Jhdts. den
Titel sexfascalis, bei ihnen scheint also die Zahl
der F. von 5 auf 6 verniehrt worden zu sein

als Dictator zuerst 24 F. an, ebenso spricht Lyd. 30 (CIL VIII 2216 [= 17 611]. 2242. 7015. 7034,

de mag. I 37 nur von zwolf Beilen des Dictators.

Mommsen (St.-R. I 383) vereinigt die abwei-

chenden Angaben durch die Annahme, dafi nach

alterem Recht der Dictator in der Stadt 12, aufier-

halb des Pomeriums 24 F., Sulla aber die letztere

Zahl auch in der Stadt gefuhrt hat. Madvig
(Verfassung und Verwaltung des r6m. Staates I

380. 492) nimmt an, dafi der Dictator, abgesehen
von Sulla, 24 Lictoren, aber nur 12 F. gehabt hat.

Auch der vom Dictator ernannte Beamte (magister 40
equitum, s. d.) fiihrt die F. (Cass. Dio XLIII
48, 2. Lyd. de mag. I 37. II 19), daher auch
die von Dictator Caesar ernannten Stadtpraefecten

(Cass. Dio a. a. 0.; 2 F. : Babelon Descr. des

monnaies de la rep. Rom. II 144). Die Pro-

consuln (s. d.) haben gleich den Consuln 12 F.

(Plut. Aem. Paul. 4. Cyprian, ep. 15, 2), doch

scheint die Zahl spater auf 6 beschrankt worden
zu sein (Ulp. Dig. I 16, 14).

7975 [= 19 852]. 8324. 10897 [= 20158]. 17 686,

17686. 17896. 18229. 20156).
Den Censoren stehen die F., wie ausdriick-

lich bezeugt wird, nicht zu (Zonar. VII 19), in

Bezug auf die Aedilen und Quaestoren fehlen aus-

drllckliche Angaben (vgl. Mommsen St.-R. I

386, 4), doch scheinen wenigstens die ersteren

F. gefuhrt zu haben (Mommsen a. a. 0. Ba-
belon I 527f.).

Den Curatores viarum (vgl. Bd. IV S. 1781)

stehen 2 F. zu (Cass. Dio LIV 8, 4), ebenso den
Curatores aquarum (vgl. Bd. IV S. 1784), wenn
sie aufierhalb Roms fungieren (Front, de aquae-

duct, 100), und den praefecti aerarii militaris

(s. d.), die sie aber spater nicht mehr fiihren (Cass.

Dio LV 25, 2f.). Auch den von Claudius be-

stellten curatores tabularum publicarum (vgl.

Bd. IV S. 1795) wnrde die Fuhrung von F. ge-

stattet (Cass. Dio LX 10, 4), den von Augustus
Der Praetor (s. d.) hat ursprunglich 2 F. (Pie- 50 eingesetzten Curatores frumenti (vgl. Bd. IV

biscit des Tribunen M. Plaetorius bei Censorin.

de die n. 24. Plaut. Epid. 28. Cic. de leg. agr.

II 93, doch bezieht sich hier die Zahl vielleicht

nur auf die Duumviri von Capua), spater scheint

die Zahl auf 6 vermehrt worden zu sein (Val.

Max. I 1,9. Appian. bell. Syr. 15. Babelon a. a.

0. II 144). Mommsen (St.-R. I 384) vermutet,
dafi der Stadtpraetor 2, der Praetor in der Pro-
vinz 6 F. gefuhrt hat, und nimmt an, da nach

S. 1779) anscheinend erst, als das Amt mit Con-

sularen besetzt wurde (Cass. Dio LV 31, 4). Cber
die F. der Priester und Spjelgeber s. Lictores
und Mommsen St.-E. I 389f.

Von den Kaisern fuhrte Augustus bis zum
J. 29, wie es scheint, 24 F. (Cass. Dio LIII 1,

1), seitdem in Rom bis zum J. 23 12 F. als

Consul, aufierhalb Roms, bis zum J. 19, ebenso-

viele als Proconsul. Im J. 19 wurde ihm ge-

Val. Max. a. a. 0. der Praetor M. Furius Biba- 60 stattet , uberall und dauernd 12 F. zu fuhren
cuius bei der Salierprozession 6 F. ffihrt, dafi

der in die Provinz bestimmte Praetor die 6 F.

schon in Rom beim Amtsantritt erhielt. Diese
Annahme erscheint deswegen weniger empfehlens-
wert, weil auch Polyb. XXXIII 1, 5 and Themist.
or. 34, 8 vom Stadtpraetor den Ausdruck orga-
rijyoc l£aji£lexve bnrachen. VgL Herzog R6m.
StaatsverfassuDg I 741, der ajraimmt, dafi der

(Cass. Dio LIV 10, 5), Domitian nimmt 24 F. an
(Cass. Dio LXVII 4, 3). Vgl. Mommsen a. a. 0.

I 387f.

Wie die stadtromischen Beamten fuhren auch
die Muuicipalbeamten F. (ohne Beile, vgl. Mar-
quardt Bom. St.-V. I 1 76), so die duumviri
(s. d., CIL II 5439 I 12. VHI 2662. 9019. Mar-
tial. vm 72, 6), lUIviri (CIL III 1083), die
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magistri pagi (CIL X 1042) die qmnquetmales
(Apul. met. X 18), aediles (Apul. met. I 24), die

seviri Augustales (CIL V 4482. 5035. 5860. 7170.

IX 816, 2682. XII 3188. 3199. 4416). Aufierhalb

der Heimat war diesen Beamten die Fuhrung

der F. verboten (Cod. Theod. XII 1, 174). Diese

F- scheinen von denen der stadtromischen Be-

amten verschieden gewesen zu sein, Cic. de leg.

agr. II 93 bezeichnet sie im Gegensatz zu den

F. des rCmischen Praetors als bacilli'^ vgl. Cic.

ad Att. XI 62 (Mommsen St.-R, I 373, 3). Die

Zahl der F. der Munizipalbeamten betrug, wie

es nach den meisten Angaben scheint, 2 ; wenn

in den Inschriften der seviri Aug. ofters 6 F.

in Relief dargestellt sind (CIL V 3139. 3295.

3386. 3392. 7031. 7616; 3 F. XII 4416), so ist

dies wohl nur als kunstlerische Freiheit zu be-

trachten (Marquardt St.-V. I 176), und das

gleiche gilt jedenfalls auch davon, dafi Ofters in

den Reliefdarstellungen auf den Grabschriften der

seviri Aug. Beile in den F. befestigt sind (CIL

V 6786. 7031. 7670; ebenso Petron. 30, vgl.

Friedlander z. d. St. und J. Schmidt De
sevir. Aug. 79f.).

Die F. werden den Beamten vorangetragen

(Liv. II 18, 8. XXIV 9, 2. 44, 10. Cic. Phil. II

58. Plin. panegyr. 23). Der Bund wird von dem
Trager am Griff mit der linken Hand gefafit und
auf die linke Schulter genommen, Maffei Mus.
Veron. 117, 1 (= Diitschke Antike Bildwerke

in Oberitalien IV 506). 139, 5 (= Diitschke
IV 498). Ann. d. Inst. 1862 t. R. Petersen
Ara Pacis Aug. Taf. IV. VII. S. 100 Fig. 34.

Vgl. Verg. Aen. VII 173 (attottere f). Bei Be-

grabnissen werden sie umgekehrt vorangetragen

(Tac. ann. Ill 2); perversi f. gelten daher als

schlechte Vorzeichen (Obsequ. 70).

Der Beamte, der zum Volke spricht, lafit die

F. senken (summittere) , eine Sitte, die auf Va-

lerius Publicola zuruckgefiihrt wird (Liv. II 7, 7.

Flor. I 3, 4. Val. Max. IV 1, 1. Quintil. insr.

or. Ill 7, 18. Aur. Vict, de vir. ill. 15. Cic. de

rep. I 62. II 53 [demittere]. Plut. Publ. 10.

Dionys. V 19), ebenso lafit der niedere Beamte,

der einem hoheren begegnet, die F. senken und
die Beile herausnehmen (Dionys. VIII 44, vgl.

Plin. n. h. VII 112. Cic. Brut. 22). Weilt der

Beamte im Hause, so werden die F. an der Haus-

tur aufgestellt (Aur. Vict, de vir. ill. 20. Clau-

dian. paneg. in Prob. et Olybr. 233; paneg.

de quarto consulatu Honorii 416). Will ein Be-
amter, dem die F. zukommen, ein Haus betreten,

so lafit er sich durch Schlage an die Tur vom
Lictor anmelden (Liv. VI 34, 6. Petron, 65. Stat,

silv. I 2, 48).

Das Zerbrechen der F. gilt als Zeichen der

Absetzung (Cass. Dio LLX 20, 3) und des Auf-
ruhrs (Liv. II 55, 9. Ill 49, 4).

Siegreiche Feldlierrn umwinden die F. mit
Lorbeeren (/". laureati, Cic. pro Ligario 7; in

Pison. 97; Phil. II 58; de divin. I 59. Caes.

bell, civ. III 71). Da die f. laureati Abzeichen

des zum imperator ausgerufenen Beamten sind,

wird mit der lebenslanglichen Ffthrung des Im-
peratortitels auch die dauernde Fuhrang der f.

laureati zuerst dem Dictator Caesar, dann den

Kaisern eingeraumt (Cass. Dio XLIV 4, 3. Hist,

ang. Mai. 14, 4. Claudian. de IV consul. Honorii

14); bei Siegen wird den kaiserlichen F. ein

neuer Lorbeer hinzugefiigt (Tac. ann. XIII 9).

Die dauernde Bekranzung wird auf die Kaiser

beschrankt, der Lorbeer unterscheidet daher ihre

F. von den ubrigen (Herodian. VII 6, 2), doch

fiihrt bei dem nach dem Muster des Triumphs
umgestalteten Aufzug des neuen Consuls auch

der letztere in der Kaiserzeit die f. laureati (Mar-

tial. X 10, 1), ebenso wie auch die Beile (Cas-

lOsiod. var. IX 23. Claud, in Prob. et Olybr. 232;
vgl. Mommsen St.-R. I 414). Wenn auf den

Grabsteinen der seviri Augustales haufig die F.

mit Lorbeern geschmiickt sind (CIL V 7678.

1X3443. Maffei Mus. Ver. 117,3 [= Diitschke
Ant. Bildw. in Oberital. IV 451. CIL V 3392].

117, 2 [= Diitschke IV 512. CIL V 3386].

CIL V 3139 [= Diitschke V 50; abgeb. bei

Schio Le antiche iscriz. scoperte in Vicenza

XVII]), so ist dies wohl ebenso als kunstlerische

20 Freiheit aufzufassen wie die Hinzufiigung der

Beile und die Sechszahl der F. Vergoldung der

F. in der Kaiserzeit: Claud, de VI cons. Honor.

646. Bildliche Darstellung von F. aufier den

schon erwahnten: Maffei Mus. Ver. 126, 5

(Diitschke IV 461). Diitschke IV 575. 590.

V 850. 1025. Gall. Giust. II 101 (Matz-Duhn
Antike Bildwerke in Rom II nr. 2824). Matz-
Duhn 3867. 3869. 3871. Miinzbilder: Babe-
lon a. a. 0. I 309. 528. II 143. 144. 259. 381.

30 Vgl. Mommsen St.-R. I 373. Marquardt
St.-V. I 175f. Lecrivain bei Daremberg-
Saglio Diet. II 1239ff. Ruggiero Dizion. epigr.

Ill S7ff. [Samter.]

Fasciae, Gurte und Binden verschiedener Art,

und zwar insbesondere : 1. Die Gurten des Bettes,

auf denen die Matratze liegt, s. Bett.
2. Die Windeln des Kindes, oxaQyava, oft

erwahnt: Horn. hymn, in Merc. 301. 306. Hesiod.

theog. 485. Aeschyl. Ag. 1606; Cho. 529. 755.

40 759. Eurip. Ion 32. 955. Plaut. True. 905. Hist,

aug. Albin. 5, 9 ; Aurel. 4, 6 u. a. Das Wickeln
der Kinder sollte Verkrummungen der Glieder

verhindern, Bekker Anecd. 304, 14. Bei den
Spartanern war es nicht ublich, Plut. Lye. 16,

was auf Lykurg zuriickgefuhrt wurde, wahrend
man es fur vorlykurgische Zeit annahm; Plut.

de fort. Alex. II 5. Platon verlangt (Leg. "VII

789 e), dafi die Kinder zwei Jahre lang gewickelt

werden ; ausfiihrlicheVorschriftbei Soranus 29 Rose.

50 Fur die F. waren bunte Farben ublich, in

furstlichen Familien Purpur: xqoxojtov gtiolq*

yavov des Herakles, ^og<pvgsa ajidgyava des la-

son, Pind. Nem. 1, 38; Pyth. 4, 118. Hist. aug.

Albin. 5, 9: russulae faseiolae in der privaten

Familie, die zufallig verwendete purpurea fasceola

als Vorbedeutung der Kaiserwiirde. Herodian. I

5, 5 (Commodus); vgl. V 1, 8. VLT 1, 2. Auf
den verschieden beschaffenen F. als Standesunter-

schied beruht auch der Ausdruck turn est nostrae

60 fasciae, Petron. 46.

Bildliche Darstellungen von Wickelkindern sind

nicht selten, doch zeigen sie dieselben meist noch

in ein Tuch gewickelt, so dafi die F. nicht sicht-

bar sind. So Winckelmann Mon. ined. 71.

Anc. MarbL in the Brit. Mus. IX 11. Ann. d.

Inst. 1829 Taf. G. 1830 Taf. G. Arch. Ztg. 1845
Taf. 34. Compte-rendu de St. P6ter*b. 1859
Taf. 4 nr. 3. 1870—71 Taf. 5 nr. 9. Helbig
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Wandgem. 1465 (= Mus. Borb. I 21). Pottier-
Reinach Ne*crop. de Myrina 560, 296. Die F.
sind sichtbar Gerhard Akad. Abb. I Taf. 80, 2.

Heydemann Humorist. Vasenb. nr. 2. Revue
archil. 1876 II Taf. 15. Mel. de lYc. franc.

1887 Taf. 7, 2. Hier uberall sind die Arme, wie
es tiblich war, mit eingewickelt. Abweichend eine
Terrakotte aus Viterbo im Muse'e Eavestein in
Brussel (Catal. [1884] 150 nr. 486), abgeb. Diet,

d. Ant. Pig. 2877: hier sind Unterleib und Beine 10
mit breiten Binden umwickelt, die Arme aber
freigelassen. Nicht abgebildet Martha Terres
cuites d'Athenes nr. 415. 422. 782. Abbildung
eines in Tucher eingehiillten, dariiber mit Stricken

netzartig eingeschnurten Kindes, Statuette in

Dijon, Diet. d. Ant. Fig. 2878. Becker-Gull
Charikles II 21. Daremberg-Saglio Diet. d.

Ant. II 979f. (Lafaye).
3. Fascia pectoralis, Martial. XIV 154, Gloss.,

die Busenbinde der Frauen
; f. schlechtweg Prop. 20

V 9,49. Ovid, are am. Ill 274; rem. 338. Mar-
tial. XT 104, 7. Gloss., mamillare Martial. XIV
66, taenia Apul. met. X 21. Griechisch [utqol

Callim. ep. 38, 4. Apoll. Rhod. in 866. 1013.
Anth. Pal. V 13, 4. 199, 5. Nonn. Dion. XLII 68;
ozt}$6dsGfA.Q£ Poll. VII 66. Gloss. ; Grt)$od£o/ni$

Phlegon mirab. 1. Septuag. Jerem. 2, 32; cmo-
dee/xog Aristoph. bei Poll. VII 66. Lukian. dial,

mer. 12, 1 ; jtEQiSsa^tog Aristaen. I 25; raivia (xa-

mmv Anacreontea 20, 13. Poll. VII 65; raivi- 30
Swv Poll. a. O.

;
fiaatoSeiov, /uyXovxog Anth. Pal.

VI 201, 4. 211, 3. Dagegen geh6rt azgofptov,

stropkium (Cic. de har. resp. 44) nicht hierher;

es bezciebnet stets den iiber dem Gewande ge-

tragenen Giirtel, besonders deutlich Aristoph.
Thesm. 139. 251. 255. 638; Lysistr. 931. So
ist es auch bei Catull. 64, 65 zu verstehen : non
tereti strophio laetentes vincta papillas, nicht
nur wegen des konstanten Sprachgebrauches, son-
dern auch wegen tereti, das nicht fur die Bnsen- 40
binde, wohl aber fur den Giirtel paBt ; vgl. Etym
M. 730, 56. Hesych.: ozooyuov ?} ojQoyyvXrj ^mvr\
Anch Turpil, bei Non. 538, 7 ist so zu erklaren
Auch der xeoto$ t>d? der Aphrodite Horn. II.

XIV 214 ist kerne f. pectoralis sondern ein Zauber
riemen. Helbig Hom. Epos2 211. Bei Christod.
Anth. Pal. II 99. 288 ist, wie es seheint, unter
xEozog eine Art Halsband zu Terstehen.

Diese F. ist eine umgewickelte Binde, die von
den Frauen auf bloBer Haut getragen wurde. 50
Hauptzweck war ohne Zweifel, den Busen auf-

recht zu halten. Zugleich aber diente sie ihn
zu verhiillen, Ovid, ars am. Ill 274; rem. 338.
Martial. XI 104, 7. Demselben Zweck diente das
amictorium ($. d.i, von dem wohl nicht sicher
zu sagen ist, ob es auch eine F. oder ein Klei-
dungsstiick war. Endlich sollte die F., fest um-
gelegt, das Wachstum des Busens einschranken,
Ter. Eun. 314. Martial. XIV 134. Hieron. ep.
ll7

>
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Diese verschiedenen Bestimmungen zeigen sich
auch in den nicht seltenen bildlichen Darstel-
lungen. Das blofle Aufrechthalten des Busens
zeigen namentlich die pompeianischen Hetaren-
bilder, auf denen die Binde unterhalb des Busens
liegt und ihn ganz unbedeckt laBt. Bom und
Barre Hercul. et Pomp. VIII 23; so auch die
Seiltanzerin ebd. 20, und andere nnedierte; ferner

die Bronzefigur Rhein. Jahrb. VIII 1846 Taf. I
3 und der Nereidensarkophag Gerhard Ant.
Bildw. 100, wo die F. sehr tief liegen, wie Gurtel.
Dagegen erscheint in anderen Darstellungen die
F. als eine breite Binde, die so mngewickelt
wird, dafi sie bis uber die Brustwarze hinanf-
reicht. Den Akt des Umbindens zeigen die Sta-
tuetten Gall, di Firenze 4. Ser. I 21 (Darem-
berg-Saglio Diet. d. Ant. II 980 Fig. 2879.
Clarac 626, 1407). CayUs Eecueil VI 74, 4.

5 (mit sehr breiter Binde). Ann. d. Inst. XIV
1842 Taf. F. Sonstige Darstellungen dieser
deckenden Binde Bronzi di Ercolano II Taf. 17,
3. Gall, di Firenze 5. Ser. Taf. 8, 1 (Gemme).
Camp an a Opere in plastica 48. Freilich aber
war far diese Art der Umwickelung wohl nicht
nur die Absicht der Verhttllung maflgebend, son-
dern auch das Bestreben, das sonst unvermeid-
liche Herabgleiten zu verhindern. Diesem letz-

teren Zweck dienen in der ganz vereinzelten Dar-
stellmig eines Vasenbildes (Stackelberg Graber
der Hellenen Taf. 22 = Panofka Bilder antiken
Lebens 18, 7 = Daremberg-Saglio II 980
Fig. 2880) zwei von der F. aus uber die Schultern
gehende Bander.

Farben der /. pectoralis-. rot, Zahn Die
schonsten Ornamente usw. I 54 (Bakchantin)

;

Ariadne Rom. Mitt. XI 1896, 17, 33; griin,

Helbig Wandgemalde 1452 (Hetare). Ledernes
mamillare, Martial. XIV 66. Becker-Goll Cha-
rikles III 226f.; Gallus III 2511 Daremberg-
Saglio Diet. d. Ant II 980f, (Lafave).

F.
f

crurales, Dig. XXXIV 2, 25, 4, Binden,
um die Unterschenkel gegen Kalte zu schiitzen,

auch tibialia genannt, wie feminalia (Suet. Aug.
82) Binden um die Oberschenkel. Noch zur Zeit

Qnintilians (XI 3, 144) gait der Gebrauch solcher

F. als Zeichen von Weichlichkeit und nur kriink-

lichen Personen ziemend. liber ihre Farbe er-

fahren wir, daB Pompeius weiBe f. crurales trug.

Cic. ad Att. II 3, 1. Val. Max. VI 2, 7. Ammian.
MaTc. XVII 11, 4. Man mbchte glauben, dafi

dies bei der Togatracht Regel war, mid daB Pom-
peius nur deshalb aufflel, weil teils diese F. da-

mals noch wenig iiblich, teils die seinigen be-

sonders glanzend weiB geputzt waren
[f. cretatae

Cic, f. Candida Val. Max.); vgl. Phaedr. V 7,

37. Dagegen trugen die Frauen sie buntfarbig:
Clodius in weiblicher Kleidung hatte purpurfarbige
F., Cic. de har. resp. 44; frg. in Clod. V 1. Diese
F. wird man sich aus gewebten Stoffen — Leinen
oder Wolle — zu denken haben. Dasselbe be-

zeugt Galen. XVIII 1, 774 K. fur die Beinbinden
der Jager. Grat. Cyn. 338 tegat imas fascia
suras. Petron. 40, wo der Diener als Jager ko-

stumiert ist; vgl. die Artemis Bull. Nap. VII
1859 Taf. XV mit Binden um Ober- und Unter-
schenkel. Preise leinener Binden Ed. Diocl. XXVTII
37-45. Auf christlichen Grabgemalden erscheinen
Binden um die Unterschenkel als Hirtentracht
in zahbeichen Darstellungen des guten Hirten.

Garrocci Arte crist. Taf. 48. 51. 54. 65. 105.
Wilpert Gemalde der Katakomben Taf. 63. 112.

117. 169. Auf anderen Bildern (Garrncci 55.

62. 67. Wilpert 23. 51. 66. 18S. 222. 249.
266) ist eher eine strumpf- oder gamaschenartige,
geflochtene oder gewebte, vielleicht auch ans
Fellen bestehende Beinbekleidtmg zu erkennen;
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so auch auf den Sarkophagen Garrucci 295.

303. 324. Es gab auch f. pedules (Dig. a. 0.),

die man um die FiiBe wickelte und uber die man
die Schuhe zog. Sie heiflen auch pedutia, Fest.

230 b 17 M. Fronto de diff. voc. p. 276 Nieb.

Gloss, pedule jwdelov. Doch haben die Glossen

auch die von Fronto a. O. verworfene Form pe-

dale; xodeia auch Hesych. Diese sind gemeint

Varro bei Non. 108, 30: sine fasciis calcea-

menta ; dagegen ist Hist. aug. Alex. Sever. 40, 10

11 (fasciis semper usus est) wohl eher an F. zu

denken, die Severus uber den Hosen trug. Sal-

masius zu Hist. aug. Alex. Sever. 40. Becker-
Goll Gallus III 225f. Daremberg-Saglio
Diet. d. Ant. n 981 f. (Lafaye).

F. heifien auch die chirurgischen Bandagen.

tiber sie handelt ausfuhrlich Galen, zteqi rmv ijii-

Sso^icov, Bd. XVIII 1, 768—827 K. Sie waren

aus Wolle oder Leinen, gewebt oder geflochten,

auch aus Leder und Filz, a. O. 773-774. Bild- 20

liche Darstellungen der Anlegung von F., die

gerollt sind, wie es noch jetst iiblich ist, Bull.

com. II 1874 Taf. 13; das Adonisbild in Pompeii,

Helbig Wandgem. 340. Daremberg-Saglio
Diet. d. Ant. II 982f. (Lafaye). [Man.]

Fascianus pagus, im Gebiet von Beneventum,

CIL IX 1455 in 24 (= pagus Fasciae ebd. in 30).

Lage nicht naher zu bestimmen, [Hiilsen.]

Fascinum. Fascinare, stammverwandt mit

fiaoxaivEiv (Vanicek Etym. WOrterb.2 II 117.30
Prellwitz Etym. Worterb.2 74), bedeutet be-

zaubern, fascinum (oder faseimts) der Zauber.

In dieser eigentlichen Bedeutung kommt das Wort
aber selten vor (z. B. Synnnach. ep. I 7: nulla

faseino felicitas publico, mordeatur), die gew6hn-

liche ist Schutzmittel gegen den Zauber, Amulett.

Diese im ersten Augenblick befremdende Tatsache

erklart sich aus dem innersten Wesen des Zaubers

;

auch der Gegcnzauber ist nicht nur gleichfalls

Zauber. sondern nach uberall verbreiteter An- 40
schauung erfolgt die Aufhebung eines Zaubers

durch eine gleiche oder verwandte Wirkung wie

der Zauber selbst.

Nicht jede belicbige Art des Zaubers verstand

man aber unter F. , sondern speziell den kunst-

losen , aber darum um so unheimlicheren durch

den bcisen Blick oder bose Worte, den jeder aus-

iiben kann und dem man daher auf Schritt und
Tritt ausgesetzt ist. O. Jahns grundlegende Ab-

handlung Tiber den Aberglauben des bosen Blicks 50
in den Ber. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1855, 28ff.

ist noch heute nach keiner Kichtung ubertroffen

;

ich zitiere sie im folgenden kurz mit Jahn und
verweise damit zugleich auf die dort angefuhrten

und zum Teil ausgeschriebenen Zitate.

Der bflse Blick d'esKeidischen wirkt verzehrend,

das Gliick. auf das er fallt, vernichtend. Wie
sehr man ihn im Altertum fiirchtete, zeigen uns

die vielen Vorkehrungen dagegen, die uns lite-

rarisch iiberliefert und in Form von Amuletten in 60
nuglaublkher Fulle erhalten sind ; und wie ernst

man seine Wirkung nahm, lehrt sowohl Demo-
krits auf seine Lehre von den siba>).a gegrundete

Auffassung, wie die spateren Versuche, sie auf

dem Wege der Emanation zu erklaren (Plut. quaest.

symp. V 7. Jahn 32ff.). Man kann auch ohne

Absicht durch seinen Blick schaden, Eltern ihren

eigenen Kindern ; einzelne Menschen, ja ganze

Geschlechter (Jahn 35. Riess o. Bd. I S. 83)

galten als mit dem bosen Blick behaftet. Selbst

bei ganz kleinen Kindern glaubte man ihn ge-

legentlich wahrzunehmen (Aug. conf. I 7), sogar

bei Tieren (Jahn 36) — bei alien Wesen, in deren

Blick oder Angenstellung etwas Eigentumliches

lag, das im Beschauer den Eindruck haBlicher Ge-

sinnung hervorrief (Wuttke Dtsch. Volksabergl. 3

§ 220). Noch heute ist diese Anschauung uberall

im Volksglauben zu finden (Wuttke § 389. 396.

Bienkowski Eranos Vindob. 293, 3) und die

Furcht vor diesem Zauber besonders im Siiden

eine grofie. Der faszinierende Blick ist, wenn-

gleich in veranderter Bedeutung, ja auch uns nicht

unbekannt.

Die Art, wie man sich gegen die Faszination

schiitzte, ist einfach, einfach und urspriiiiglich,

wie der Zauber selber. Sie besteht in Mitteln,

die das B5se zuriickschleudern oder abwenden.

Diese kOnnen einmalige, nur im Moment wirk-

same, und dauernde sein; Geberden, die der Mensch
im Augenblick, da er bosen EinfluB merkt oder

vermutet, selbst ausfuhrt, wie das Ausstrecken

des Mittelfingers (des digitus infamis) und die

Geberde der flea (s. u.), und Amulette, die nicht

nur dauernde Wirkung haben, sondern auch ver-

borgen den bosen Blick abauwehren vermOgen.

Amulette besitzen entweder eine von Natur ihnen

innewohnende apotropaische Kraft, oder sie sind

Erzeugnisse menschlicher Kunst, deren Wirkung
auf einer mit inter Darstellung verbundenen aber-

glaubischen Vorstellung beruht. Zu den natiir-

lichen Amuletten gehOren Edelmetalle und Edel-

steine (deren Heilkraft hierin ebenfalls ihre Er-

klarung findet), desgleichen die Koralle und der

Bernstein (Jahn 43, 50. 51. Riess Bd. I S. 50ff.).

Sie geben ihrem Trager das Geftihl der Sicher-

heit gegen jeden zauberischen EinfluB ; der Schmuck
diente ursprunglich nicht nur einer asthetischen

Befriedigung, sondern hatte eine viel ernstere

Bedeutung. Auch bestimmte Pflanzen galten als

zauberabwehrend; ihre Kraft hatte man durch

Tiere gelernt, die sie, wie man annahm, zu sol-

chem Zweck verwandten (Aeliau. hist. an. I 35.

Geop. XV 1. Jahn 36). Die baccaris nennt

Vergil als Mittel gegen die Macht der maia lingua,

Eel. 7, 27.

Bei den kiinstlichen Amuletten k5nnen wir

verschiedene Gruppen unterscheiden. Es ist eine

primitive Anschauung, daB dieselbe Kraft, die

eine Wirkung ansiibt, sie auch wieder aufzuheben

vermag; besonders im Zauber bat sich diese An-

schauung lebendig erhalten, wie wir oben schon

bei der Bedeutung von F. als Zauber und Gegen-

zauber gesehen haben. So tritt uns unter den

Abwelirmitteln gegen den bosen Blick besonders

oft die Darstellung eines Auges entgegen : Auge
gegen Auge. Allgemein bekannt ist seine haufige

Yerwendung zum Schmuck von Trinkschalen,

meist zusammen mit dem Gorgoneion ; es soil den

GenieBenden gegen jeden bosen EinfluB sehutzen.

In demselben Sinne ist es als Emblem bei Schiffen

verwandt, am Bug des Fahrzeugs; desgleichen

an Schilden, Geraten und Schmuckgegenstanden

(Jahn 63f.).

Einen offenen Angriff gegen die feindlichen

Machte bedeuten die schreckenerregenden Gesichts-

masken, vor allem die Fratze der Gorgo (Bo-
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schers Myth. Lex. t 1697). Die verzerrten Ge-
sichter lahmen durch ihren potenzierten Ansdruck
den bOsen Blick ; in demselben kriegerischen Sinne
finden wir oft ein Stierhaupt, die VerkOrperung
unbeugsamer Kraft, als Amulett verwandt (Jahn
57ff.). TJberall brachte man diese unheilabweh-
renden Embleme an, an Mauern, Toren und Ge-
bauden (Jahn 74), an Geraten (o. Bd. I S. 1987),
an der Kleidung und am Schmuck (Stephani
C. E. 1865, 70. 1870—1871, 204).

Aber nicht bloB abwehrende, sondern auch
abwendende Mittel standen in hoher Geltung.
Der Glaube an ihre Wirkung griindete sich auf
die Anschauung, dafi der bQse Blick sich von
seinem Opfer ablenken laBt durch seltsame (olxotzo)

oder Iacherliche (yekoia) Darstellungen , obszOne,
von denen das Ange aus Scham ohne weiteres
sich abwendet, oder Karrikaturen, die zum Lachen
zwingen und dadnrch die Kraft des Zaubers lahmen
(Plut. qnaest. symp. V 7, 3: sXxoftsvtj? 8ia xijv

azomav rfj? otpsco? , maze yxxov sziEQudstv xoig

Ttdaxoyoiv. Jahn 66. 86ff.). Zum Lachen reizende
MiBbildungen , als jyaayAvia oder TtQofiaaxavia
bezeichnet, brachten die Handwerker vor ihren
Werkstatten an, um ihre Arbeit vor besem Ein-
flufi zu bewahren (Phryn. bei Bekker Anecd. 30,
5. Pollux VII 108 : ?&os f}V, ytlold rtva xarag-
tav i] imjiXdzzsiv ijii tpftovov azioxQonfj , vgh
Jahn Ber. Sachs. Gesellsch. 1854, 45&); die
hiiufigen Darstellungen von Pygmaen und Zwergen
haben wohl auch eine apotropaisehe Bedeutung
gehabt. Die weiteste Verbreitung aber zur Ab-
wendung des bOsen Blickes hat der Phallus ge-
funden, der so haufig mit dieser Bestimmnng
verwandt wurde, daB man bei dem Wort F. vor-

wiegend an ihn denkt, damit sogar das mem-
brum virile in Natur bezeichnen konnte (Horat.
epod. 8, 18. Porphyrio dazu: fascimim pro vi-
rili parte posuit, quoniam praefascinandis rebus
haec membri difformitas apponi sold.}. Dies F.
begegnet uns uberall: an Hausern und Toren
(Preller Rem. Myth. IP 50, 1. 68, 1. 255), an
Gffentlichen Platzen, oft in kolossaler Gestalt, an
den Geraten des t&glichen Lebens, wie GefaBen
und Lampen, an der Kleidung und besonders beim
Schmuck, an Eingen, Spangen usw. (Jahn 68.

74) ; auch allein wurde es an einera Henkel ge-
tragen (Jahn 73). Gelegentlich erscheint der
Phallus wie ein Tier gebildet, mit Flugeln und
Krallen ausgestattet (Jahn 76); ofTenbar glaubte
man seine Wirkung dadnrch zu verstarken. Aus
demselben Grande finden wir an phallischen Amu-
letten Schellen angebracht, da der Klang des
Metalls als wirksam gegen gespenstische Ein-
fliisse gait. Unsere Kinderklappern sind urspriing-
lich nicht nur Spielzeug gewesen.

Besonders beliebt waV der Phallus als Amulett
fur Kinder < Varro de 1. 1. VII 5. Plin. n. h.
XXXVIII 39. Jahn 70), die ebenso ahnungslos
wie wehrlos gegen die ihnen drohende Gefahr
in besonderem Grade eines Schutzes dagegen be-
durften. Die bulla legten die rflmischen Knaben
erst mit dem Eintritt der Mannbarkeit ab (Jahn
44j; Kirchenschriftsteller erwahnen eine eigene
Gottin Ounina, quae infantes in minis tuetur
etc fascinum submovet (Jahn 40, 41. Koschers
Myth. Lex. H 196). Auch das Vieh wurde als
besonders der Faszination unterworfen bctrachtet

(Jahn 40, 40) und als das kostbarste Besitztum
des Bauern. ebenfalls durch Amulette geschatzt.
Aber auch der Mann auf der Htfhe seiner Macht
und des Gluckes konnte dieses Schutzes nicht
entraten ; so wurde ein Phallus als F. (medteits
invidiam) unter dem Wagen des Triumphators
angebracht (Plin. XXVIII 39. Preller ROm.
Myth. 1 3 230), der auf der hOchsten Stufe mensch-
licher GrQfie aller Blicken ausgesetzt den Neid

lOgeradezu herausforderte. Wenn Plinius an dieser
Stelle vom faseinus hinzufiigt: qui deus inter
sacra Romana Vestcdibus colitur, so ist hier
natirrlich nicht an das Amulett, sondern an einen
Kurt des Phallus als eines Damons der Erucht-
barkeit zu denken (vgl. Preuner Hestia -Vesta
411, 5. Gilbert Stadt Rom II 211), an eine
vielleicht dem Mutunus Tutunus verwandte Gott-
heit (Preller ROm. Myth. lis 218. Wissowa
Ges. Abh. 325). Obwohl F. den Phallus eigent-

20 lich nur im Sinne des gegen Zauber schutzenden
Amuletts bezeichnet, ist doch, wie wir schon oben
sahen, bald eine vollige Gleichsetzung beider
Worte erfolgt. Segen spenden und Unheil ab-
wenden lassen sich ja in Wirklichkeit nicht von
einander trennen; im Kultus des Liber wurde
sowohl der aktiven wie der passiven Natur des
F. Rechnung getragen (Preller R. Myth. II»
49. Jahn 71, 162).

Sehr selten begegnet eine Abbildung der weib-

30 lichen Scham als Amulett, meist verwandte man
damit gleichbedeutende Symbole wie die Muschel
oder eine Darstellung der fi-ca, einer Geberde,
bei der der Daumen der Faust zwischen Zeige-

und Mittelfinger herausgestreckt wird. Oft sehen
wir den Phallus und eine Hand in dieser Geberde
zu einem Amulett verbunden (Jahn 80ff. Riess
o. Bd. I S. 85).

Alle diese Amulette finden sich in der ver-

schiedensten GrGfie und aus dem verschiedensten

40 Material gebildet ; die zum Tragen bestimmten
wurden sowohl an Schmucksachen angebracht,
als aach allein getragen, einzeln oder zu ganzen
Schnuren vereint, da der Aberglaubische sich von
einer Haufung seiner Schutzmittel eine um so in-

tensivere Wirkung verspracb. Ihrer Kraft tut es

keinen Abbruch, wenn sie auch verborgen auf-

gestellt oder getragen wurden (Jahn 73); ihTe
zauberabwehrende Macht stand so auBei Zweifel,

daB ihr blofies Vorhandensein als wirksam gait,

50 obwohl des Keides Blicke gar nicht an ihnen ab-

gleiten konnten.

Konnte nocb ein Zweifel daran bestehen, ob
die Bedeutung dieser Amulette richtig erkannt
worden ist, so heben ihn vollstandig eine Anzahl
von Darstellungen, die uns in der Mitte ein Auge
zeigen, das von alien Seiten in der verschieden-
sten Weise bedroht wird; Tiere gehen auf es

los, ein Hund, Bar, Hirsch, Babe, eine Schlange
u. a., ein Retiarius greift es mit dem Dreizack,

60 ein Gladiator mit dem Schwert an (hier und da
erscheint es bereits von einer Lanze oder Dolchen
durchbohrt), ein Blitzbundel schwebt uber ihm^
ein Phallus richtet sich ihm entgegen, ein Mann
beweist ihm durch eine unmiBverstandliche Ge-
berde seine hflchste Verachtung (Jahn Taf. 3.

Bierikowski a. a. O. 285ff.). Ein ganzes Heer
also zieht hier gegen das b5se Auge zu Felde
and deutet so mit grofiem Aufwand an, daB des
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Neidischen Blick hier seine Macht verloren habe.

Darstellungen dieses Inhalts finden sich sowohl

auf kleinen zum Tragen bestimmten Amuletten,

als auch in grofien Dimensionen, auf Reliefs, die

zur Einftlgung in eine Mauer bestimmt waren,

und als Mosaik auf dem FuBboden am Eingang

eines Kybeleheiligtums (Bierikowski 286).

Auch gegen das bOse Wort oder das in seinen

Wr
irkungen ihm gleichkommende zu grofie Lob

schen Gottheiten fallen — wenn wir von der Dea
Cunina absehen — hier uberhaupt aus. Wollte

man die apotropiiischen Tiere als gfittliche in

Anspruch nehmen und im Blitz ein gdttliches

Attribut erkennen. so wiirde man dem ganz un-

wahrscheinlichen Schlufi nicht entgehen kOnnen,

daB die heiligen Tiere oder Attribute fur wirk-

samer als die Gottheiten selbst gegolten hatten.

Vgi. Dilthey Arch. -epigr. Mitt. II 47.48. Die

maff man solche Amulette als wirksamen SchutzlOvon Jahn (lOlff.), Dilthey a. a. O. uud Blin-
. .

&
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betrachtet haben: kleine Figiirchen, die durch

die Geberde des den Mund schlierjenden Fingers

symbolisch zum svtprjpuv aufforderten (J ahn 47ff.),

mflgen auch hierher gehOren. Naher lag es, eine

unheilbedeutende Aufierung durch eine sofortige

mtindliche Gegen wehr zu entkraftcn. Lob suchte

man abzuschwacheu durch den Ausruf afiaGxav-

tcog, infas&inate = absit invidia verbo, unver-

rufen; beliebt war die flfters bei Plautus uud

kenberg Archaol. Studien 1904, 67ff. behan-

delten Votivhande, die neben apotropaischenTieren

und Symbolen Bilder von Gottheiten zeigen,

dienten, wenn ihre Erklarung auch noch manche
Schwierigkeit bietet, sicher nicht nur der Ab-

wendung eines Zaubers; wo die Darstellungeu

deutlich reden, bedeuten sie einen Dank an die

Gottheit fur ihren Beistand zur Erreichung eines

Zieles oder fiir Errettung aus der Not. Gottlicher

sonst vorkommende Form praefiseine oder prae- 20 Segen erscheint also hier wLrksam neben der

fiseini. Pol tu ad laudem addito praefiseini, zauberabwehrenden Macht von Tieren und Sym-

ne puella faseitietur heiBt es in der Setina des

Titinius (Charis. p. 189); es ist offenbar ein yolks-

tumlicher Ausdruck, der besonders in der Kinder

-

stube zu Hause war. Einen bosen Wunsch gab

man entweder zuruck {si? xsyatyv aoi, Plat.

Euthyd. 283 E. Cic. ad Att. VIII 5, 1. Jahn
61. Lafaye Diet, des ant. II 986), oder man
wehrte sich dagegen durch das kraftige Mittel

bolen: jeder Teil hat das Seine zu dem gliick-

lichen Erfolg beigetragen.

Fremde Gottheiten begegnen in sp&terer Zeit

ofters auf Amuletten, die bestimmt der Abwehr des

bfisen Blickes galten (Jahn 46ff.), au6er Sarapis

besonders Harpokrates, dieser freilich nur infolge

der ihm eigentiimlichen Geberde, die man als War-

nung auslegte, ein unzeitiges oder boses Wort auszu-

des Ausspeiens; Ausspeien ist die gew<3hnlichste30sprechen(vgl.o.S.2013j. Abgesehen aber davon, daB

Art, seine Verachtung zu bezeigen. Was man fremde Gottheiten im Zauber stets eine besondere

anspeit, betrachtet man als tief unter sich stehend,

und seiner Macht fuhlt man sich nicht mehr unter-

worfen ; hierauf grundet sich wohl die Vorstel-

lung von der zauberbrechenden Macht des Speiens.

Plin. XXVIII 35 despuimus comitiales morbos,

hoe est, contagia regerimtts, simili modo et fasci-

nationrs repereutimus (Jahn 85). Einem andern

Vorstellungskreis geh&rt die Anschauung an, daB

Rolle gespielt haben (Jahn 46), konnen diese Aus-

nahmen nur bestatigen, daB die eigentliche Ab-

wehr dieses Zaubers nicht auf religiOsem Gebiet

lag; auch der heutige Volksaberglaube operiert

mit andern Mitteln dagegen, wenngleich er da-

neben gelegentlich auch vom Zeichen des Kreuzes

Gebrauch macht.

Der Aberglaube ist keine uberwundene Stufe

man durch Anspeien der eigenen Person [elg k61- 40 des religiOscn BewuBtseins, sondern begrifrlich

von der Religion bestimmt zu trennen. Er ist

der Glaube an auBergGttliche Naturkrafte, an

geheimnisvolle, der gOttlichen Macht nicht unter-

geordnete Gewalten, gegen die der Gott desselben

Schutzes bedarf, wie der Mensch; ein Glaube,

alter als alle Religion, der sich bis in unsere

Tage kraftvoll genug erwiesen hat, um — wenn

y.ai {taoxavlav xal (pDovov, Joh. Chrysost. in epist. auch im verb orgenen — aller religiosen und wissen-

I ad Corinth. 12, 7. Jahn 82). Das Kind, schaftlichen Aufklarung Trotz zu bietcn. Cberall

das von dem bosen Blick nichts ahnte, muBtc 50 aber ist er naturgemaB in engste Beriihrung mit

tzov TtrvEtv) einen Zauber brechen k6nne ; hier liegt

zu Grunde die Idee, daB die Selbsterniedrigung

eine Suhne sei (Jahn 83) und der Neid dadurch

gegen standslos gemacht werde, Wahrscheinlich

ist auch aus dieser Anschauung heraus zu er-

klaren der Gebrauch, sich den Staub vom Boden
auf die ritirn zu streichen {6(p&al}iQv d~iooTOE<pF.t

sich solche Vorkehmngen dagegen von andern

gefallen lassen : lingua deterso, fronte mulieres

amputate se infant ibus putant fascinum (Aero

zu Horat. epod. 8, 8). Auch bei Tieren glaubte
man diese Vorsicht wahr2unehmen ; von den Tauben
erzahlt Aelian. v. h. I 15: twv veotxoSv ysvoui-

vcov , 6 agoqv iiurxvei avzoig , d.-ziXaircov avzcovw tfOovov, <hg tpaoiv. I'ra fxij ftaoxavfiojai.

Wer im Aberglauben nur die aus dem Gebiet

religiOsen Vorstellungen getreten; auf dem hier

behandelten Gebiet vor allem mit der Vorstel-

lung vom Neid der Gutter, die ein zu grofies

menschliches Gliick nicht dulden {(laoxavog fiat-

uwv, Jahn 37); der Glaube an die Wirkung der

Selbsterniedrigung spielt ganz ins religiose Gebiet

hinuber. Bei seiner Neigung zur Personifikation

hat sich der Hellene sogar einen Damon <P$6voj

geschaffen (Jahn 38); erscheint hier die Grenze

lebendigen religiOsen BewuBtseins herabgesunkene 60 von Religion und Aberglauben ganz verwischt,

Vorstellung vom Cbersinnlichen erkennt (Riess so ist um so charakteristischer die Bestinvmtheit,

o. Bd. I S. 29), wird die eigentiimliche Erschei-

nung nicht zu erklaren vermOgen, daB die GOtter

bei den eben behandelten aberglaubischen Ge-

brauchen fast ganz zuriicktreten. Jahn (46, 56)

hat bereits hervorgehoben, daB die vorzugsweise

als unheiiabwendend verehrten Gottheiten sich

hier nicht nachweisen lassen -, aber die einheimi-

mit der sie unbewuBt bei der Wahl der Abwehr-

mittel gegen den Zauber eingehalten ist.

[Kuhnert.]

Faseolns s. Bohne.
Fafi s. Dolium.
Fassnlae, indisches Volk des Gangesgebietes.

Plin. n. h. VI 67. [Kiesslirxg.]
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Fasti. I. Die Tage des rflmischen Jahres sind blicae) geschaffen wurde (dies steckt in dem arg
nach uralter Festsetzung, die die ttberlieferung zerstfirten Artdkel des Festus p. 165b 17), die
auf den Komg Numa Pompilius zuruckfuhrte (Liv. in den erhaltenen Steinkalendern bald zu F* P,
I 19, 7 idem nefastos dies fastosque fecit, quia bald zu |^, ganz iiberwiegend aber zu |Sp ver-
ahquando mkil cum populo agi utile futurum kfirzt ist (Soltau Jahrb f. Philol CXXXVII
era*; vgl. Macrob. Sat. I 16, 2), zwiscben den 1888, 836. Wissowa Religion u. Kultus der
Ansprfichen der Gfltterverehrung und denen des Romer 371f.). tber diejenigen Tage, die teil-
taglichen Lebens so geteilt, dafi die Vomahme weise in das Gebiet des fas, teilweise in das des
burgerhcher und staatlicher Geschafte an den nefas fallen, s. die Art. Fissi dies und Inter
einen nacb gOttlichem Rechte zulassig (fas), an 10 cisi dies. Es deckt sich also die Scheidung
den andern unzuliissig [nefas) ist. DemgemaB der dies nefasti und fasti im ursprunglicben
war in den von den Pontifices aufbewahrten Listen Sinne mit der von dies festi und profesti (s. Art
der Rechtscbarakter eines jeden Tages durch Bei- Festi dies) oder, wie es Tac. ann. XIII 41
setzung der Buchstaben F oder |sj bezeichnet, die als ausdriickt, sacri et negotiosi dies. Da es dem
f(as) und nfefasj, nicht als f(astus) und nfefastus Burger vor allem darauf ankam , die negotiosi
dtes) aufzulOsen sind, wie die bei Gell. X 24, 3 dies zu kennen, nannte man die offiziellen Listen
uberheferte Konzeptionsformel der Kompitalien die alle Tage des Jahres mit Beifiigung des ihren
qttando eoneepta fuerint, nefas und die Analogie Rechtscharakter hervorhebenden Buchstabens ver-
der Bezeichnungen Q(uando) R(eaj) Q,(omitiavit) zeiehneten, a potiori fasti (iiber die Nebenform
F{as) mid Q(uando) $J(ercus) D(elatum) f{as) 20 fastus vom w-Stamme vgl. Neue-Wagener
beweist (s. uber diese Tage Momma en CIL 12 Lat. Formenlehre I 783f. IV 142, wo CIL X
p. 289 und Art. Fissi dies). Von fas und nefas 6679 hinzuzufugen ist), Werktagsverzeichnisse,
ist fastus und nefastus ebenso gebildet wie iustus eine Benennung, die man nachher ganz alW
von ius, es sind dies fasti die Tage quibus fas mein auf jede Art von Kalender iibertrug (z. °B.
est wozu ma» als Objekt in erster Linie Cic. Tusc. I 68 lunam . . quasi fastorum notan-
lege agere verstand, da die Mfiglichkeit der Vor- tern et significantem dies. Lucan. X 187 nee
nahme von Rechtsgeschaften vor dem Praetor das meus Eudoxi vineetur fastibus annus. Colum.
wesentlichste Kennzeichen des Werktages ist IX 14, 12 sequor nunc Eudoxi et Metonis anti-
(Gaius IV 29 nefasto quoque die, id est quo quorumque fastus astroloqorum u. a.). Wegen
non lieebat lege agere; vgl. Macrob. Sat. 1 16, 30 der gebrauchlichen Verbindung des Tagesverzeich-
27 ad rem sane militarem nihil attinere notat nisses mit der Angabe der eponymen Beamten
Varro, utrtim fastus vel nefastus dies sit, sed dient das Wort F. auch zur Bezeicbnung der
ad solas hoc actiones respicere privatas); darauf Eponymenlisten (fasti consilium), woruber unter
grimdct sich die sprachlich unmogliche, aber von II zu handeln ist, und da die letzteren wieder

steht: fasti sunt, quibus licet fori praetori tria que velis evolvere mundi. Val. Flacc. II 245
verba sollemma DO DICO ADDICO, Ms eon- durent Latiis modo saecula fastis u. a.). Hier
trarii sunt nefasti, oder in der Suetonischen soil von F. nur im ursprunglicben Sinne als von
(bei Priscian. VIII 20. Isid. de nat. rer. I 4: orig. Tagesvcrzeiehmssen die Rede sein, wahrend for
VI 18, l._ Corp. gloss, lat, V 568, 56): fasti dies alle Fragen der Anordnung und Einteilung des rOmi-
sunt, quibus ius fatur id- est dicitur, ut nefasti schen Jahres auf den Art. Kalender verwiesen sei.
quibus non dieitur. Jedoch ist tatsachlich der Be- Die allgemeine Dberlieferung schreibt die
griff der dies fasti ein weiterer, den engeren Sinn Veroffentlichung der Tagesliste dem curulischen
von ,Gerichtstagen' hat das Wort erst erhalten, als Aedilen Cn. Flavius im J. 450 = 304 zu (Cic.
man einen^ Teil der dies fasti unter dem be- 50 pro Mur. 25 posset agi lege necm pnuei quon-
sonderen Xamen der dies comitialcs (mit der dam sciebant . fastos enim vulgo non habebant
Sigle Q bezeichnet) zunachst fur das magistra- . . . inventus est seriba quidani On. Flavius,
ti.^che ius cum populo agendi reservierte und da- qui . . . singulis diebus ediscendis fastos populo
mit der praetorischen Rechtweisung nur die iibrigen proposuerit: ad Att. VI 1.8. 18. Liv. 1X46,5.
dies fasti und die dies comitmles nur in dem Val. Max. II 5. 2. Plin. n. h. XXXIII 17. Macrob.
Fall uberlieB, dafi sie fur die Volksabstimmungen Sat. I 15. % doch hat Momm sen (Rom. ChronoL
nicht verwendet wurden (s. o. Bd. IV S. 716; 31, 35 aj mit Recht aus Cic. ad Att. VI 1, 8 ge-
etwas anders Mommsen St.-R. Ill 372); eine sehlossen, daB schon die 12 Tafeln den Kalender
lex Clodia vom J. 6W ~ 58 hat (vorubergehend) mit den Gerichtstagen enthielten und zur allge-
den Unterschied der dies fasti und comitiahs 60 meinen Kenntnis brachten, und darum die dem
aufgehoben. indem sie bestimmte, ut omnibus Flavius nachgesagte Veroffentlichung vielmehr
fastis diebus legem ferri liceret (Cic. pro Sest. auf die erste buchmafiige Verbreitung bezogen
33 ;

vgl de prov. cons. 46). In gleicher Weise (a. a. O. 210f.). Jedenfalls gab die Publikation
sehied man innerhalb der dem menschlichen Ge- des Cn. Flavius nichts weiter als das, was unsere
schaftsverkehr entzogenen dies nefasti als be- erhaltenen Steinkalender (s. u.) in grofier Schxift
sondere Unterabteilang die feriae publieae (s. bieten, namlich die Nundinalbuctastaben, die den
Art Feriae) ab, ftr die eine besondere Be- Rechtscharakter des Tages feststellenden Koten
zeicnnung N -F- P d. h. nfefasj, fferiaej pfu- und die Naroen der Kalendae, Nonae und Idas,
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sowie der 45 feriae publieae der altesten Fest- doch derart aus dritter und vierter Hand ge-

ordnung, die ja auch zur burgerllchen Bezeich- sch6pft und mit willkurlichen und tCrichten Aus-

nung der betreffenden Tage dienten ; das geniigte fubrungen verschmolzen, dafi bei der Verwendung

fur das praktische Bedurfnis der Terminkunde der einzelnen Nachrichten grofite Vorsicht ge-

und der Datierung. Bald aber lockten diese boten ist (vgl. F. Blub me De Ioannis Laurentu

Tafeln zur Kommentierung, insbesondere zur Er^ Lydi libris xsqi ^nv&v observationum capita duo,

klarung der Monats- und Tagesnamen, sowie zur Diss. Halis Sax. 1906 , 84ff.). Erheblich wert-

Erlauterung der ganzen Jahresordnung und be- voller als unmittelbare Zeugen des wirklichen

sonders der Feste, und es wurden mit mehr oder Lebens sind fur uns die fur den praktischen Ge-

minder ausfuhrlichenErklarungenverseheneExem-10brauch bestimmten Hemerologien , die uns zum

plare der Tagesliste entweder inschriftlich an ge- Teil handschriftlich , vor allem aber in mehr

eigneter Stelle Sffentlich ausgestellt oder in Buch- oder weniger umfassenden Bruchstiicken inschrift-

fonn herausgegeben. Ersterer Art waren einmal lich erhalten sind. Von den F. der ersten Art

die F., welche M. Fulvius Nobilior, cos. 565 =189, ist der Kalender des Furius Dionysius Philocalus,

in dem von ihm erbauten Tempel des Hercules ein Bestandteil des sog. Chronographen vom J. 354

Musarum (Hiilsen- Jordan R5m. Topogr. I 3, (s. o. Bd. Ill S. 2477ff.), eine fiir den Handel be-

544) auf dem Marsfeld aufstellte (Macrob. Sat. I stimmte Prachtausgabe des offiziellen Kalenders,

12, 16), und andererseits diejenigen, die in Augustus wahrend der laterculus des Polemius Silvius vom
Zeit der beruhmte Grammatiker M. Verrius Flac- J. 448/9 (Mommsen Chron. min. I Sllff.) in

cus auf dem Forum von Praeneste in die Marmor- 20 seinem kalendarischen Teil eine durch Weglassung

wande eines Hemicyclium eingraben lieB (Suet. alles an das Heidentum Erinnernden und durch

gramm. 17) und von denen uns noch bedeutende mancherlei Zusatze (namentlich Wetterpropbe-

Bmchstticke erhalten sind (s. u. ; iiber die Iden- zeiungen und Martyrertage) umgestaltete Bearbei-

titat der inschriftlichen Fasti Praenestini mit tung eines aolchen Kalenders darstellt (beide neben-

denen des Verrius Flaccus s. Mommsen CIL I 3 einander abgedruckt bei Mommsen CIL 1

2

p. 230. Vablen Opusc. acad. I 44f). DaB es p. 254ff.). Emige Kenntnis alter F.-Tradition

von diesen F. des Verrius Flaccus auch eine Buch- schimmert auch noch in den Tageslisten durch,

ausgabe gab, ist zwar nirgends bezeugt, aber zu die sich in mittelalterlichen Handschriften von

schlieBen aus der Tatsache, dafi Ovid in seinen Ovids Fasten finden (Merkel Ausg. v. Ovids

Fasti sich deutlich in weitem Umfange von Ver- 30 Fasti p. LIIIfF. C.Pascal Archivio storico Ita-

rius Flaccus abhangig zeigt (H. Winthcr De liano ser. 5 t. XL 1907, 3ff.), wenn sie auch in der

fastis Verrii Flacci ab Ovidio adhibitis , Diss. Hauptsache auf Ovid fuBen und sich daber auch

Berolini 1885. Th. Litt De Verrii Flacci et durchweg auf die ersten sechs Monate des Jahres

Cornelii Labeonis fastorum libris , Diss. Bonnae beschranken.

1904; dagegen mit unzureichenden Grunden H. Von unschatzbarem Werte sind dagegen die

Will em sen De Varronianae doctrinae apud auf uns gekommenen Bruchstucke inschriftlicher

fastorum scriptores reliquiis, Diss. Bonnae 1906, Fasten, die samtlich, mit ausgezeichnetem Kom-
32flf.). Von sonstigen Verfassern von Schriften mentar, von Mommsen im CIL 12 p. 205ff.

de fastis (Paul. p. 87 fastorum libri appellan- vereinigt sind. Manche der hier gegebenen Stiicke

tur. in quibus totius anni fit deseriptio; vgl. 40 fallen nicht unter den Begriff der F., da sie keine

Ovid, fast, I 657 ter quater evolvi signantes Tagesverzeichnisse sind, so das Verzeichnis der

tempora f&stos) kennen wir aus gelegentlichen Festtage des Augustustempels von Cumae aus

Erwahnungen M. Iunius Gracchanus (der Titel augusteischer Zeit (CIL 12 p. 229 feriale Cuma-
des Baches wird zwar nie genannt , lafit sich num = X 8375; vgl. Mommse n Histor. Schrif-

aber wohl daraus erschlieBen , daB Iunius Grac- ten 1 259ff.) und das Bruchstuck aus Guidizzolo

charms wiederholt iiber Fragen der romischen bei Mantua (CIL 12 p. 253), das nur die Tages-

Jahresordnung zusammen mit Fulvius zitiert wird, ziffern ohne jede weitere Bezeichnung und ge-

Varro de 1. 1. VI 33. Censor. 20, 2. 4. 22, 9. trennt davon eine knappe Auswahl spezifisch

Macrob. Sat. I 13, 20f.), L. Cincius (a. o. Bd. Ill landlicher Feste enthalt, wodurch es in nahere

S. 2555), Labeo (Cornelius oder Antistius*?, s. o. 50 Beriihrung mit den Bauernkalendern , den sog.

Bd. IV S. 1353f.), Nisus (Macrob. Sat. I 12, 30 Menologia rustica (CIL 12 p. 280ff.
(
vgl. Wis-

Xisus in commentariis fastorum), Masurius sowa Apophoreton der Graeca Halensis [1903]

Sabinus (Bremer Iurisprud. antehadrlan. II 1. 29ff.), tritt Es bleiben als vollberechtigte Trager

363f.), de feriis handelte das 8. Buch von Varros des Namens f. (ausdriicklich so bezeichnen sich

Antiquitates rerum divinarum (Augustin. c. d. \I die f. Maff. CIL 12 p. 222 = VI 2297. 32484 . .

Titus de feriis scribens bei Macrob. Sat. I 16, 28 fastus de sua peeunfiaj fecerfunt]) Bruchstucke

steckt. Von auf uns gekommenen Schriften dieser 60 von iiber 20 Hemerologien durchaus gleicher An-

Art stellen die Fastorum libri VI des Ovid fur lage, aus Rom und den benachbarten Landschaften

die erste Jahreshalfte eine dichterische Bearbei- Italiens stammend, die ich hier in lokaler An-

tung des Fastenkoramentars mit der besonderen ordnung verzeichne:

Richtung auf die aetiologieche Erklarung des Fest- Rom

:

kalenders dar, die Schrift des Ioannes Laurentius f. Esquilini CIL 12 p. 210f. nr. I = VT 2296.

Lydua nsqi finviov enthalt im 4. Buche eine Er- 2302 = 32 489.

lautenmg der Tagesliste des ganzen Jahres, in f. Arvalium CIL 12 p. 214f. nr. HI — VI 2295.

der manches auf gate alte Qucllen zurQckgeht, 32482.

Panly-Wifisowa VI
.
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f. Pinciani CIL 12 p. 219 nr. VI = VI 2294.
32481.

f. Maffeiani CIL 12 p. 222ff. nr. IX = VI 2297.
32484.

f. Vallenaes CIL 12 p. 240f. nr. XII = VI 2298.
32 485.

f. Paulini CIL 12 p. 242 nr. XIII = VI 32492.
f. Vaticani CIL 12 p. 242 nr. XIV = VI 2299.
f. Pighiani CIL 12 p. 246 nr. XVI = VI 2300.
f. FarnesianiCILI^ p. 250 nr. XVLTI = VI 2301.

f. Oppiani maiores CIL VI 32493.
f. Oppiani minores CIL VI 32494.
f. Suburani maiores CIL VI 32 495 {von Momm -

sen zu den f. Esquil. gerechnet).

f. Suburani minores CIL VI 32496.
f. aedis Concordiae CIL 12 p. 250 nr. XIX 1 a.b

= VI 2304. 32491.
f. viae Gratiosae CIL 12 p. 251 nr, XIX G = VI

2302;
dazu kleinere Bruchstiicke CIL VI 32497

(= 12 p. 251 nr. XIX 4). 32 498 (ebd.

nr, XIX 5). 32 499 (ebd. p. 252 nr.

XIX 8). 32 500 (ebd. nr. XIX 9).

32 501 (ebd. nr. XIX 12). 32 502.

Latium

:

f. Tusculani CIL 12 p. 216 nr. IV = XIV 2575.
f. Praenestini CIL 1 2 p. 230ff. nr. XI (dazu neu-

gefundene Bruchstiicke Notiz. d. Scavi

1897, 421 ff, 1904, 393ff.).

f. Antiates CIL 12 p. 247 nr. XVII = X 6638.
Sabina:

f. AmiterniniCIL 12 p. 243ff. nr. XI = 1X4192.
f. Sabini CIL 12 p . 220 nr. VII = IX 4769.
Bruchst. von Montebuoni CIL 12 p . 252 nr. XIX

10 = IX 4770.
Etrurien:

f. Caeretani CIL 12 p. 212f. nr. II = XI 3592.
TJmbrien:

Bruchst. von Urbino CIL 12 p. 252 nr. XIX
11 = XI 6050.

Picenum

:

f. Cuprenses CIL 12 p. 251 nr. XIX 2 = IX528G.

Samnium:
f. Allifani CIL 12 p. 217 nr. V = IX 2318.

Apulien

:

f. Venusini CIL 12 p. 220f. nr. VIII = IX 421.

Der Erhaltungszustand ist ein sehr verschie-

dener, vollstandig auf mis gekommen ist nur ein

Exemplar, die f. Maffeiani. Der Zeit nach ge-

hOren sie alle in die Zeit nach Caesars Kalender-
reform (708=46), die datierbaren Exemplare
reichen etwa vom Beginne der Herrschaft des
Augustus (727 = 27 ; das alteste Exemplar schei-

nen die f. Venus, zu sein, die sicher bis iiber

738 = 16 hinaufragen , wahrend die f. Esq.,

Caeret. und Vatic, sicher nach diesem Jahre ab-

gefafit sind, vgl. _W is sow a Gesamm. Abhandl.
276) bis unter die Regierung des Claudius (die

f. Ant. sind, wie das mit ihnen Tereinigte Beam-
tenverzeichnis zeigt, im J. 51 n. Chr. in Stein
gehauen, Momrasen CIL 12 p. 207); die Auf-
stellung erfolgte, soweit sich daruber Klarheit
gewinnen laBt, teilweise jedenfalls auf Anordnong
von municipalen BehCrden (das gilt namentlich
von den mit Beamtenverzeichnissen and bisto-

rischen Aufzeichnungen verbundeneu t Venus,
und Copr.), aber auch von Priesterschaften (f.

Arval.) und privaten Kollegien (f. Ant. und Maff.).

Die Einrichtung ist in der Grundlage durchweg
die gleiche, die erste Kolumne bilden in stetiger
Wiederholung die Buchstaben Ton A bis H zur
Bezeichnung der Tage der achttagigen romischen
Woche (in den 1 Sab. gehen diesen die Buch-
staben A bis G zur Bezeichnung der siebentagigen
Planetenwoche voraus), es folgen die dierum vo-
cabula eivilm (Varro de 1. 1. VI 12), namlich «

IQ(Kakndae) WON- (Nome) EID" (Idus) und die

stets in der gleichen festen Abkiirzungsform auf-

tretenden Namen der 45 Festtage altester Ordnung
wie AGON(*mw) CARMtofe'a) LVPERM*a)
Q\/\R(inalw) usw. , dahinter die Angabe des

rechtlichen Tagescharakters vermittels der Noten

F = dies fasti (an Zahl 43), C — dies comi-
tiales (mit Einrechnung des unsicheren 15. Sep-
tember 192) j EN — dies endotcrcisi {intereisi,

20 an Zahl 8), [Sj — dies nefasti (57, einschliefilich

des (). April und 14. Juni, deren Zeichen nicht
sicher stent) und [vp (an Zahl 52; in den. f.

Pigh. ^F) fur die (ebenfalls nefasten) feriae pu-
blieae (in den f. Tuse. fehlt dies Zeichen, da hier

neben den benannten Tagen die Note regelmiifiig

nicht gesetzt ist, in den f. Pine, und Venus,
werden die Zeichen [sj und N3 nicht geschieden),

dazu noch die besonderen Bezeichnungen der drei

fissi dies (s. d.). Dafi man in der Bewahrung
30 des Tagescharakters sehr konservativ verfuhr,

zeigt schon die Beibehaltung der unverstandlich

gewordenen Bezeichnungen der dies fissi und
interci&i sowie auch das Festhalten an der Schei-

dung von dies fasti und comitiales zu einer Zeit,

in der die Comitien gar keine Bedeutung mehr
besafien. In der Tat ist bis auf Caesars Kalender-
reform der urspriingliche Tagescharakter durch-
weg unveriindert erhalten geblieben , und auch
Caesar hat ilm nicht angetastet, nur die Zahl

40 der F-Tage um die zehn von ihm neu hinzu-
gefiigten Tage vcrmehrt (Macr. Sat. I 14, 12 ad~
ieetos omnes a se dies fastos notavit, ut maio-
re-m daret actionibu-s libertaiem). Bald darauf
aber wurde es Brauch, Gedenktage aus dem Leben
der Machthaber, zunachst des Caesar, dann des
Octavian, durch dauernde Aufnahme unter die

feriae publicae zu feiern, und so wurde denn, so-

weit diese Gedenktage nicht zufallig auf altere

Festtage (N oder N3 ) fielen, eine grCfiere Zahl
50 von bisherigen dies fasti oder comitiales in m-

fasti (mit dem Zeichen (spj verwandelt: in der

Zeitspanne, iiber welche uns die erhaltenen Stein-

kalender Auskunft geben , sind auf diese Weise
nahezu 30 Tage des Jahres zu standigen Feier*

tagen gemacht und dem Geschaftsverkehr eut--

zogen worden, und dieser Brauch nahm in der
Folgezeit derart zu, daC er zu einem ernsten
Ubelstande wurde (vgl. z. B. Tac. ann. XIII 41
nach der Eroberung von Artaxata im J. 58 n.

60 Chr. : ttt inter festos referretur dies, quo patrata
victoria, quo nuntiata, quo relatum de ea esset,

aliaque in eatidem fvrmam decemuntzvr , adeo
modum egressa, id G. Cassius de ceteris hono-
ribus adsensus, si pro benignitate fortunae dis
grcUiae agerentur, ne totum qutdem annum sup-
plicationibm suffieere disseruerit eoque oportere
dividi sacros ei negotiosos diet, quia divina co-
lerent et humana non tmpedtrmt) und man rich
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von Zeit zu Zeit zu der radikalen MaBregei ge-

nOtigt sah, die Kalendertafel zu revidieren und

einen grofien Teil der neugeschaffenen Festtage

wieder in Werktage zu verwandeln: in diesem

Sinne ist z. B. Claudius (Cass. Dio LX 17, 1

xoXkas fttv dvoiag xolla$ 6s xai iEQO^r)viag £
:Jiav-

asv ' to re yag zilsZorov rov Uxovg eg avrag avrj-

UaxF.ro xal rco bv}{ioahp typta ovx eXaiton] sytyvf.ro)

und nachher namentlich Vespasian mit groBer

teilweise, z. B. die f. Caer. Esqu. Allif. Tusc.
Pine, es unterlassen, die alte Tagesnote in die

neue^Pumzuwandeln,Mommsen CIL I2 p. 205f.),

in der Kegel in der Form feriae ex s. e. quod
eo die . . .

, zuweilen (z. B. in den f. Maff. Ant.)

nur durch Angabe des betreffenden Ereignisses.

In letzterem Falle unterscheiden sich diese No-
tierungen nicht von denen bloBer Erinneruugs-

tage, deren Aufzeichnung in den F. den recht-

Energie vorgegangen (Tac. hist. IV 40 fastos adu- 10 lichen Tagescharakter nicht beeinfluOte; wenn

latiotie temporum foedatos exoTwarmt modum-
que publicis impensis facerent), ebenso Xerva

(Cass. Dio LXVIII 2, 3), und in gleicher Weise

ist es zu verstehen , wenn Marc Aurel die Zahl

der Gerichtstage wieder auf 230 brachte (Hist.

aug. M. Ant. philos. 10, 10 fastis dies iudieia-

rios addidit, ita at dueentos triginta dies an-

nitos rebus agendas litibusque di-seeptandis con-

stitueret), d. h. etwa auf dieselbc Zahl, die sie

z. B. die f. Ant. zum 2. August notieren Divus
lulius Hisp(aniam) vieit, zum 3. August Ti.

Augfustus) in [MJlyrico mc(it), so ist trotz der

gleichen Form der Eintragung die Eechtslage

heider Tage eine ganz verschiedene, der erste tragt

als feriae das Zeichen \p, der zweite ist ein dies

eomitmlis. Von Eintragungen der letzteren Art

kennen wir aus republikanischer Zeit als von

Staats wegen erfolgt nur die Eintragung von vi-

im vorcaesarischen Kalender gehabt batten (43 20 tiosi dies (s. d.), z. B. des dies Alliensis (18. Juli,

fasti H- 1^2 comitiales — 235). Freilich traten

mit den Gcschafts- und Gerichtstagen nicht nur

die sakralen Festtage in Konkurrenz, sondern in

sehr weitem Umfange auch die Spieltage, die

awar rechtlich den Charakter eines Tages als

fastus oder comitiaUs nicht verandern, tatsach-

lich aber den Ausfall der Gericlitstermine her-

bcifuhren (Cic. Verr. act. I 31; vgl. Ovid. fast.

IV 187f. von den Megalcsia: scaena sonat ludi-

Tgl. Lucan. VII 409 et damnata diit Romania
Allia fastis. Flor. I 7, 7), die Neigung, Ereig-

nisse aus dem Leben einzelner Personen den F.

beischreiben zu lassen, tritt erst im TJbergange

zur Monarchic auf: M. Antonius laiit zum Feste

der Lupercalia in den F. notieren, daft er als

Consul auf Geheifi des Volkes dem Caesar die

KOnigswiirde angeboten und dieser sie abgelehnt

habe (Cic. Phil. II 87), Cicero beantragt im J. 711

que meant, spectate, Quirites, et fora Marte stio 30 — 43, dafi zur Erinnerung an die Befreiung des

litigiosa -vacent).

Die bishei erwahnten Bestandteile der Stein-

kalender, die sozusagen ihren obligatorischen

Grundstoek bilden, sind, abgesehen von klcinen,

mehr zufalligen Abwcichungen und Versehen, in

alien in gleicher Weise und ubereinstmimender

Fassung erhalten und heben sich tiberall durch

groBere Dimensionen der Buchstaben von den

sonstigen Eintragungen ab; dieselbe GrSfie der

D. Iunius Brutus aus Mutina dessen Name in den

F. zu dem Tage, der zugleich sein Geburtstag ist,

eingetragen werden soil (Cic. epist ad Brut. I

15, 8). Unter den Kaisern finden wir solche Ein-

tragungen hauflg, sie erstrecken sich auf Geburts-,

Todes- und Gedenktage von Mitgliedern des kai-

serlichen Hauses und sind wohl auf Anordnung
des Senates in die offiziellen Exemplare der F.

aufgenommen worden, aus denen dann die Ver-

Scliriftzuge zeigen noch die in den meisten F. 40 fertiger von Privatfasten nach Belieben ihre Aus-

(nicht in den f. Maff.) am Ende der einzelnen

Monatstafeln gegebenen Gesamtzahlen der Tage

jedes Monats und die in einigen Fallen (f. Tusc.

Sab. Farn.) nach den Idus sich nndenden An-

gaben der Gesamtzahl der Tage zwischen den

Idus und den folgenden Kalenden; dagegen ist

da. wo regelmaftig die Abstandsziffer des einzelnen

Tages von den nachsten Kalendae, Nonae oder

Idus bcigesetzt ist, dafiir meist eine kleinere

wahl trafen. Das letotere gilt auch von den

Eintragungen der Hemerologien liber die natales

templorum, d. h. die Jahresopfer, die in den ein-

zelnen Tempeln am Jahrestage ihrer Stiftung (bezw.

ihrer Neueinweihung nach einer von Grand auf

erfolgten Bestauration) gefeiert wurden ; auch hier

miissen die offiziellen Fastenexernplare durch Strei-

chungen der Tage von zerstOrten, Zufugung der

von neuerrichteten Tempeln, Umanderung des

Schrift gewahlt. Diese namliche kleinere Schrift 50 Datums bei Wiederherstellungsbauten vollstandig

zeigen auch samtliche sonstigen Bestandteile der

Hemerologien, deren Umfang und Auswahl in den

verschiedenen Exemplaren sehr verschieden ist:

von den mit nur sehr sparlichen Eintragungen
versehenen f. Maff. und Tusc. bis zu den sehr

reich ausgestatteten f. Ami! und gar den kom-
mentierten f. Praen. kOnnen wir eine ganze Eeihe
von Zwischenstufen verfolgen. Bei der Bestim-

mung dieser F. fur die Eegelung des praktischen

und auf dem laufenden gehalten worden sein:

von den erhaltenen Hemerologien lassen die f.

Maff. und Tusc. diese Tempeltage fast ganz aus

(die Maff, erwahnen nur den Tag der Mens in

Gapitolio am 8. Juni), andere scheinen annahernde

Vollzahligkeit dieser Notizen anzustreben. Die

offizielle Form dafiir ist die Angabe des Gottes

(gegebenenfalls unter Beifugung des Kultbei-

namens) im Dativ mit Zufugung der Ortslage des

Geschaftslebens ist es verstandlich, da6 alle. auch 60 Tempels nach sehr exakter, offenbar aaf amtlicher

die knappsten Ausfertigungen rollstandige Ein-

tragungen der Spieltage (nebst den zugehOrigen

eputa und merkaius) geben, die ja ffir den Ge-
richtsverkehr ebenso ausscheiden wie die mit N
oder ^P bezeichneten dies nefasii. Die meisten

Exemplare geben auch mit ziemlicher Vollstandig-

keit die Notken fiber die seit Caesars Kalender-

reform neu eingesetzten feriae (wobei sie freilich

Quelle beruhender Bezeichnungsart (s. daruber

H. Jordan Ephem. epigr. m p. 63ff.): Eerculi

Magno Oustodi in circo Flaminio. Nur ver-

einzelt fehlt die Ortsangabe (z. B. in den t Caer.

zum 31. Marz Lunae statt Lunae in Aventino,

zam 23. April Veneri statt Veneri Srueinae
extra poriam Gollinam), und dann kfinnen diese

Notizen leicht verwechseltwerden mit einer andern
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Art von Angaben, die in vielen Hemerologien
ziemlich regelmaBig wiederkehrt, namlich einer

Erklarung der alten ferine publicae durch Nen-

nung des Inhabers in der Form feriae lovi (als

Beischrift zu EID = Idus) oder auch nur lovi:

in letzterer Fassung fallt diese Erklarung mit

der Angabe des Tempeltages formell zusammen

und man kann es z. B, der Notiz Volcano in den

f. Pine, znm 23. August nicht ansehen, ob es eine

Erklarung des Festnamens \JO\_C(analia) sein

soil {feriae Voleano) oder der Stiftungstag des

Volcanustempels im Circus Flaminius {Volcano

in eirco Flaminidy Trotz solchen durch Lassig-

keit und Willkiir, namentlich aber auch durch

Raumrucksichten hervorgerufenen Abweichungen

im einzemen zeigen doch auch diese fakultativen

Eintragungen unter sich in Bestand und Fassung

so durchgehende Ubereinstimmung, dafi an ihrer

Herleitnng aus einer gemeinsamen Quelle, d. h.

einem offiziellen Fastenexemplar, ein Zweifel nicht

bestehen kann. Fraglich ist es, ob dieses offiziellc

Exemplar auch die astronomischen Hauptdaten des

Jahreslaufes enthielt; von den erhaltenen Stein-

kalendern geben nur die f. Venus, (vereinzelt die f.

Ant.) derartiges, namlich den Eintritt der Sonne in

die Tierkreiszeichen [Sol in Cancro), die Jahrpunkte

(solstitium confeoftumj) und J ahrzeitpunkte
(
Ver-

gilifae) exorifunturj). Jedenfalls aufierhalb der

offiziellen Fastentradition aber liegen die Zusatze

der kommentierten Fastenexemplare, von denen uns

in den bedeutenden Bruchstucken der praenestini-

schen Fasten ein sehr wertvolles Beispiel erhalten

ist: der Grundstock sowohl der obligatorischen

wie der fakultativen Bestandteile ist hier derselbe

wie in den andern Steinkalendern, hinzu treten

aber (auBer einigen auf praenestinische Lokalfeste

beziiglichen Notizen, CIL 12 p. 339) erlautemde

Anmerkungen, fur die allein der Verfasser, in

diesem Falle also Verrius Flaccus (s. o.), die Ver-

antwortung tragt, Erklarungen der Monatsnamen,

der Tagessiglen, der verschiedenen Rechtsgeltung

der Tage, der Festnamen und Festbrauche usw.

:

die Grenze zwischen den sog. fakultativen Be-

standteilen der F. und den kommentierenden No-

tizen des Redaktors streng im Auge zu behalten

(die genaue Beobachtung des Sprachgebrauchs

ermiiglicht eine sichere Scheidung, vgl. z. B.

Wissowa Gesamm. Abhandl. 271f.), istvongroBer

Wichtigkeit, da es sich in dem einen Falle um
amtlich festgestellte Tatsachen, im andern um
subjektive Erklarungsversuche handelt.

Literatur: Mommsen Romische Chronologic 2
,

Berlin 1859; CIL. 12 p. 205ff. Marquardt Rom.
Staatsverw. Ill 2 281ff. C. Jullian bei Darem-
berg et Saglio Dictionn. II 1042ff. Wissowa
Religion u. Kultus d. Roiner 365ff. [Wissowa.]

II. Fasti bezeichnet allein oder mit den Zu-

satzen consularess
consilium, magistratuum synek-

dochisch die romische Eponymenliste, weil diese

eine regelmafiige Beigabe zum rOmischen Kalender

war, seit derselbe in Buchform erschien; vgl.

Mommsen Rom. Chron.2 208: ,Wo wie in der

rOmischen Gemeinde das einzelne Jahr nicht durch

eine Ziffer, sondern durch Beamtennamen bezeich-

net ward, war es eine praktische Notwendigkeit,

dem Juristen und dem Geschaftsmanne uberhaupt

neben dem Yerzeicbnis der Tage deft Jahres auch

em Veraeichnis der Individualoamen des Jahres

in die Hand zu geben'. Zur Zeit Ciceros gab e&

bereits ,Taschenkalender mit Verzeichnissen der

Consuln und zum Nachtragen leer gelassenem
Raume\ wie Mommsen a. a. 0. aus Cic. ad

Att. IV 8 b, 2: mm minus longas iam in codi-

eillorum fastis futurorum eonsulwm paginu-
las liabent quam faetorum schlieBt. Als Indi-

vidualnamen des Jahres kamen seit der Ver-

Gffentlichung des Kalenders nur die Consuln in

10 Betracht, in der Kaiserzeit in der Regel nur mehr
die an jedem ersten Januar antretenden Consuln

j

vgl. Mommsen St.-R. 13 601, 2. 113 90ff. Es
war daher naturlich, daB man in der Kaiserzeit

die dem Kalender beigefugte Eponymenliste f.

consulares, den Consulnkalender , nannte; vgl.

Hist. aug. Hel. 5, 13: nam ipsi sunt, quiprimi
duo Augusti appellati sunt, et quorum fastis

eomularibus sic nomina praescribuntur ....
dignitas mluit, id fasti consulares nonnulli ab

20 his sumerent ordinem eonsulwm. Aufierdem

linden wir den gleichbedeutenden Zusatz consu-

lum bezeugt in der Schrift de praenominibus c. 2:

animadverto enim in eonsulwm fastis perplexum

usum pramomimmi et cognomiwum fuisse, die-

turn Post/umum Cominium Aurimcum et Postu-

mum Aebutium Heluam. Der Schreiber dieser

Zeilen muB eine sehr ausfflhrliche Liste vor sich

gehabt haben, die wir scbwerlich als eine Beigabe

zu einem Kalender annehmen ktfnnen. Die Epo-

30 nymenlisten in Kalendern durften von Haus aus

nicht umfangreicher gewesen sein als die Tabelle,

welche dem Kalender des Chronographen vom
J. 354 beigegeben war (vgl. o. Bd. Ill S. 2478f.);

vgl. auch die f. Hydatiani (s. o. Bd. Ill S. 2454ff.).

Hochst wahrscheinlich sind die in der Schrift de

praenominibus zitierten Namen aus der capitoli-

nischen oder einer ebenso reichhaltigen Liste ge-

flossen, so daB also bereits rOmische Schriftsteller

Eponymenlisten, die vom Kalender losgelost waren,

40 mit dem Ausdruck /. bezeichnet haben durften.

Vielleicht sind auch solche selbstandige Beamten-

listen mit zu verstehen bei Tac. ann. Ill 17. 18.

Plin. n. h. XXXIV 137; vgl. Horat. od. IV 14, 4.

In der republikanischen Zeit erscheint f in der

Bedeutung Eponymenliste zuerst bei Cicero. Zu

der oben angefiihrten Stelle kommen noch pro

Sestio 33 und ad fam. V 12, 5. Bei Cicero ist

wohl durchweg an Eponymenlisten in Kalendern

zu denken.

50 ZuTikkzufuhren sind diese Eponymenlisten

zweifelsohne auf die Aufzeichnungen der Ponti-

fices, die selbstverstandlich eine Eponymenliste

angelegt haben miissen, welche neben den Namen
der Consuln noch jene der Decemvirn und Con-

sulartribunen, vielleicht auch jene der Dictatoren

und magistri equitum enthielt. Ob noch weitere

Beamte in derselben vorausgesetzt werden durfen,

soil hier unerOrtert bleiben, doch glaube ich als

sicher annehmen zu kflnnen, dafi in ihr die epo-

60 nymen Beamten mit dem Praenomen und Gentil-

namen bezeichnet und im Nominativ gegeben

waren; vgl. SchOn Die Differenzen zwischen der

capitol. Magistrats- und Trinmphliste 35. Als

Kalender in Buehform herausgegeben wnrden —
jedenfalls erst nach der Aedilitat des Cn. Flavins

im J. 450 =? 304—, bildete die Eponymenliste einen

ebenso notwendigen Anhang xu denselben , wie

fruher zu dem Kalendet der Pontificea. Zum Zweckt
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der Datierung gentlgte die Angabe eines Namens-

bestandteiles der eponymen Beamten. Schon aus

raumlichen Rticksichten wird man sich bereits

in den republikanischen Kalendern auf die Wieder-

gabe einer mOglichst einfachen Liste, wie sie uns

im Chronographen vom J. 354 vorliegt, beschrankt

haben. Allerdings werden die altesten Exemplare

gewohnlich nur die Gentilnamen verzeichnet haben.

Gleichnamigkeit erscheint auch in dem Falle

selten; vgl. Mommsen St-R I 3 600. Dafi die 10

altesten Beamtenlisten nur den Aufzeichnungen

der Pontifices entnommen sein konnten, ergibt

sich aus dem Stande der altesten rOmischen Ge-

schichtsforschung; vgl. Dionys. I 73: ^takato^hv

ovv ovte ovyygaqpsvg ovxe Xoyoygaqjos fori 'Pw-

/xaiojv ovdk els ' sx jrakaiojv fievTOt koycov iv

lEQaJg diktats oa>^oasrwv sxaaxog ri jzaQaJM^cbr

aveygmpsv.
Aber nicht blofi in Kalendern ist die Eponymen-

liste der Pontifices veroffcntlicht worden, sondern 20

auch in eigenen Beamtenverzeichnissen, die unter

dem Namen libri magistratuum bekannt sind.

Wir haben dieselben in zwei Gruppen zu sondern.

Die einen enthielten samtliche hervorragende Be-

amten, die andern bloB die zur Datierung not-

wendigen. Zu jenen gehoren die libri lintei,

welche in dem Tempel der Moneta auf dem Capi-

tol aufbewahrt wurden; vgl. Liv. IV 7, 12. Sie

werden nur von Livius aus Licinius Macer an-

gefuhrt, und zwar nur im IV. Buche (7, 12. 13, 30

20, 8. 23, 3. 4}, doch ist an ihrer Existenz

nicht zu zweifeln; vgl. Teuffel-Schwabe* § 79

und Lnger Jahrb. f. Philol. 1891, 6o0ff. Neben

Consuln wird aus ihnen ein praefeetus annonae

(Liv. IV 13, 7) angefuhrt. Zu den ausfdhrlichen

Beamtenlisten gehoren auch die libri magistra-

tuum, welche Livius XXXIX 52, 4 erwiihnt: hie

Naevius est tribunus plebis P. Glaudio L. Por-

ch eonsulibus. Unger vermutet a. a. O. 317,

25, dafi an dieser Stelle ebenfalls die libri lintei 40

zu verstehen seien. Ausdrucklich werden die libri

lintei libri magistratuum, genannt bei Liv. IV

20, 8 : quodque magistratuum libri, quos linteos

in aede repositos Monetae Macer Licinius citat,

wo unntftigerweise zwischen libri und quos ein

librique vermutet worden ist; vgl. Schwegler
Rom. Gesch. I 17,2. Peter Hist. Rom. rell. I

p. CCCXXXXIV. Unger a. a. O. 317, 26. Da-

gegen sind kiirzer gefaBte Beamtenlisten gemeint

bef Liv. IV 7, 10: idque monummti est cowsw- 50

les eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus

priscis neque in libris magistratuum inveniun-

tvr; credo quod trihuni militum initio anni

fuerimt, co, perinde ac si totum annum in im-

perio fuerint, suffectorum Us consulum praeter-

missa nomina. Diese Argumentation, die Livius

sicherlich aus Licinius Macer herubergenommen

hat, lafit schlieflen, dafi der sullanische Annalist

bereits kurzer gefafite selbstandige Listen kannte,

die sich auf jene Namen beschrankten , die un- 60

bedingt znr Datierung notwendig waren, mag es

auch mit den Ersatzconsuln des Licinius Macer

zum J. 310 wie immer bestellt gewesen sein;

vgl. Seeck Die Kalendertafel der Pontificea 43f.

Wie es scheint, waren in solchen Beamtenlisten

samtliche Consulartribunen aufgei&Mt, so dafi

also in ihnen die Beschrankung in der Anfzahlung

der eponyraen Beamten nicht so weit ging wie

beim Chronographen. Es ist ferner hOchst wahr-

scheinlich, dafi samtliche libri magistratuum die

Nominativform der Originalliste beibehielten und

die Namen der Consuln in einer Zeile ohne

Kopula gaben zur Bezeicmmng der Einheit der

obersten Leitung (vgl, dazu Mommsen St.-R. I 3

30). In dieser Hinsicht waren sie die Vorlaufer

der capitolinischen Magistrats liste, die inhaltlich

von den kurzer gefafiten libri magistratuum aller-

dings dadurch abwich, daB sie sich nicht auf die

Wiedergabe der zur Datierung notwendigen Be-

amten beschrankte (s. u.). Im groficn und ganzen

durften sich die Eponymenlisten in den republi-

kanischen Kalendern zu den libri magistratuum

ebenso verhalten haben, wie der Chronograph zu

der capitolinischen Liste. Diese weist durch die

regelmafiige Aufnahme der Cognomina fast durch-

weg die tria nomina auf, wahrend wir in den

libri magistratuum die Cognomina in der alteren

Zeit, wenn iiberhaupt, so gewifi nur in den seL

tenstenFallen voraussetzen durfen ;
jiingcren Listen

haben sie sicher auch nicht gefehlt, da dieselben

zweifellos bereits von der annalistischen Literatur

beeinfiufit waren.

Es lag nahe, die Bezeichnung fur die Epo-

nymenliste im Kalender auch auf die kurzer ge-

fafiten libri magistratuum zu ubertragen. Bei

rSmischen Schriftstellern lesen wirdenentsprechen-

den Ausdruck f.
magistratuum nur einmal und

auch da erst infolge einer Konjektur Mommsen s,

deren Berechtigung nicht unangefochten geblieben

ist. Livius schreibt IX 18, 12 nach der hsl. Uber-

lieferung: paginas in annalibus magistratuum

fastisque percurrere licet consulum dietatorum-

que. Mommsen schlug (Rom. Chron.2 208) in

annalibus fastisque magistratuum vor und hat

fast allgemein Zustimmung gefunden. Er halt

annates magistratuum fur unverstandlich, wah-

rend magistratuum als Zusatz zu f.
keine be-

sonderen Schwierigkeiten mache. Livius wiirde

also in annalibus fastisque magistratuum in der

gleichen Bedeutung gebrauchen, wie neque %n

annalibus priscis neque in libris magistratuum

(IV 7, 10). Unger halt a. a. O. 647 an dem hsl.

magistratuum fastisque fest, indem er auf den

liber annalis des Atticus hinweist, insbesondere

auf die von Cornelius Nepos (Att. 18) gebrauch-

ten Worte magistratus ordinavit Darnach glaubt

Unger die Schrift des Atticus einen awmlis

magistratuum nennen zu konnen, wohl mit Un-

recht; denn annalis und magistratuum sind Zu-

satze zu liber und weisen auf verschiedene Ab-

schnitte im rOmischen Kalender hin. DaB in

einem liber annalis auch die eponymen Beamten

mit angefuhrt waren. ist selbstverstandlich, doch

bildeten das Wesentliche eines Annalenwerkes die

historischen Beigaben. Das ist auch bei dem

liber annalis des Atticus der Fall, wie aus der

Charakterisierung dieser Schrift durch Cicero klar

hervorgeht; vgl. Brut. 14: [lihro) quo iste omnem

rerum memoriam breviter et. ut mihi qwdeni

visum est, perdiligenter amplexus est und oTat.

120 .. . quern laborem nobis Attid nostn levavtt

labor, qui eonservatis notatisque temporUms,

nihil cum Ulustre praetermitteret, annorum sep-

tingentorum memoriam uno Ubro eoUigavw.

Nicht viel aurfuhrlicher als bei Atticus waien die

Berichte in den prisei annales gegeben; TgL
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Peter a. a. O. p. XXVff. Fiir solche annates
ist der Ausdruck paginas percurrere licet con-
silium dictatorumque, keineswegs auffallig, wie
linger meint; vgl. Liv. IV 20, 9: pestilentia
inopiaque frugum circa A. Gornelium comulem
fuit, adeo ut quidam annales velut funesti nihil
praeter nomina consulum suggerant,

Der Ausdruck
f. magistratuum bei Living

wurde nur eine Eponymenliste bczeichnen und
gabe uns keinen Beleg dafur, dafi wir f, in der
allgemeinen Bcdeutung ,Liste' bereits bei den
alten Schriftstellern vorfinden. In unserer Zeit
und schon lange vorher aber ist diese Bedeutung
fast allgemein fur f. gebraucblich geworden. Wir
nennen das Triumphverzeichnis auf der Regia ge-
wOhnlich

f. triumphorum oder Iriumphales, Wir
sprechen von f. praetorii, f. tribunicii und /.

censorii, obwohl in die eponymenBeamtenkalender
die Praetoren, Tribunen und Censoren nicht auf-
genommen worden waren. Auch in den vom
Kalender losgelOsten Eponymenlisten finden wir
die Praetoren und Tribunen nicht verzeichnet.
Wohl haben auch diese Magistrate und ebenso
die Priestercollegien eigene Verzeichnisse gefQhrt
und denselben die eponymen Beamten beigefiigt
(vgl. Liv. XXXIX 52, 4), doch fur dieselben wie
in den Publikationen vonDeBoor, Wehrmann
und Nicolini die Bezeichnung f. censorii, prae-
torii und tribunicii zu verwenden, ist ebenso-
wenig antiker Sprachgebrauch wie f. triumpho-
rum (triumphales).

Vgl. Mommsen Rom. Chron.2 208ff.; St-R.
I3 600ff. Becker Rom. Altert. I 17. Schweg-
ler Rom. Gesch. I 17f. Unger Die Glaubwurdig-
keit der capitolinischen Consulntafel , Jahrb. f.

Philol. 1891, 647. Teuffel-Schwabe* § 75.
Schanz Gesch. d. rfim. Lit. 12 24. Schfin Die
Differenzen zwischen der capitolinischen Magi-
strate- und Trinmphliste 35.

A. Fasti CapitolinL__
"-

^ie'""ber5BmteSte"
_
T0mische Eponymenliste ist

uns zum Teit in den sog.
f. Capitotini erhalten.

Wir verstehen darunter die Fragmente einer Magi-
stratsliste bis zum J. 766 d. St., welche auf
den AuBenwIinden der Regia zur Zeit des Augustus
eingetragen wurde. Zu den capitolinischen Fasten
reehnet man weiter die Bruchstticke eines Ver-
2eichnisses der rfimischen Triumphatoren, das mit
dem J. 735 d. St. schlieflt und gleichfalls auf
der Regia eingegraben war. Die Benennung riihrt

von dem jetzigen Aufbewahrungsort der Bruch-
stiicke im Konservatorenpalast auf dem Kapitole
her. Von den bisher gefundenen Fragmenten ge-
horen 49 der Magistratsliste an; davon sind 46
im CIL 12 p. I6ff. verOffentlicht. Die 3 iibrigen
Fragmente kamen erst nach dieser Publikation

(1893J zum Vorschein. Das eine derselben ist

publiziert in den Notizie degli scavi 1899. 384.
im Bull. com. 1899, 205ff. und im Arch. Anz. 1900,
6. eingehender besprochen ist es von Hulsen
Beitrage z. alt. Geschichte II 248ff. Die beiden
andern sind ediert in den Notizie degli scavi 1904,
8—10 und ROra. Mitt. XIX (1904) 117ff. Von
der Trinmphliste sind 38 Bruchstficke gefunden
worden; davon sind 37 im CIL 12 p. 43ff. publi-
ziert, das letzte, erst kurzlich gefundene, in den
Notizie degli scavi a, a. O. und in den Bom. Mitt
a. a. 0. Cber die frftheren Publikationen der

capitolinischen Fasten vgl. die Zusammenstellung
im CIL 12 p. 12—14 und dazu Scb.Cn Das capi-
tolinische Verzeichnis der rOmischen Triumphe,
1893. Der wichtigste Fund wurde im J. 1546-
gemacht, 30 Bruchstiicke der Magistratsliste und
26 der Triumphtafel. Sie kamen zuerst in das
Hans des Kardinals Farnese, bald nachher in den
Konservatorenpalast auf das Kapitol, wo sie kurze
Zeit darauf nach den Anordnungen von Michel

10 Angelo in die Ruckwand der nach ihnen benann-
ten Sala dei fasti eingemauert wurden.

a) Ort der Eintragung und raumliche
Verteilung der Inschriften. Gefunden wur-
den die meisten Fragmente auf der Ostseite des-

Forums zwischen dem Faustinen- und dem Eastor-
tempel. Dafi die Inschriften dieWande eines offent-

lichen Gebaudes schmiickten, dariiber herrschte
von Anfang an kein Zweifel, doch schwankte man
bis in die allerjurjgste Zeit noch zwischen dem

20Heroon des Divus Iulius, der Regia und dem
Kastortempei. Heute steht es wohl nach den von
Henzen und Detlefsen im CIL 11 p. 422 —
I 2 p. 5 vorgebrachten Grunden zweifellos fest,

dafi auf den Aufienwanden der Regia die Magi-
stratsliste und die Triumphaltafel eingegraben
waren; vgl. Hulsen Arch. Jahrb. 1889, 247.
Unberechtigte Zweifel auBerten noch nach Hen-
zen und Detlefsen Lanciani (Bull. d. Inst.

1871, 266; Not. d. scav. 1882, 219) und Jordan
30(Herm. VII 270; Topogr. I 2, 301). Die Regia

hatte in der republikanischen Zeit mehrmals durch
Brand gelitten und muBte daher wiederholt neu
aufgebaut werden. Der beriihmteste Neubau er-

folgte durch Domitius Calvin us im J. 718 = 36.
Diesem Neubau weisen Henzen und Detlef-
sen die Bruchstucke der capitolinischen Fasten
zu. Dafi wir deswegen eine Bauweise mit mas-
siven Marmorblficken bei der Regia annehmen
inussen, hat Jordan Top. I 2, 301 mit Unrecht

40bedenklich gefunden; vgl. G. Schon Wien. Stud.
XXIV 329. Domitius hat den Neubau auf Auf-
fordernng des Augustus ubernommen; daher ist

es selbstverstandlich, daB cr ihn in dessen Sinne
ausfiihren muBte.

Cber die Gestalt der Regia ist in der letzten
Zeit eine Reihe trefflicher Untersuchungen er-

schienen: Nichols La Regia, Rom. Mitt. 1886,
94—98; The Regia, the atrium Vestae and the
fasti Capitolini, Archaeologia Lond. vol. L 1887,

50 227—250. Jordan Gli edifizi antichi fra il tem-
pio di Faustina e Fatrio di Vesta, R6m. Mitt.
1886, 99-111; Top. I 2, 298-304. 423—429.
Hulsen Die Regia, Arch. Jahrb. 1889, 228-253.
Seitdem sind die Fundamente der Regia bloBge-
legt worden. Diese zeigen, daB ,die Regia ein

Trapez bildete, an dessen kleinster, nach Osten
liegender Seite der Eingang war, von dem wie
von der Treppe noch deutliche Reste vorhanden
sind'. Die Westseite war nur 2 m von der Hinter-

60 wand des Heroon des Divns Iulius entfernt. Die
Nordmauer der Regia lag an der Via sacra; langs
derselben liefen drei Stufen einher (Richter Top.
359). Halsen hat a. a. 0. 246 eine Rekonstruk-
tion des Teiles der Regia, auf welchem die F.
eingegraben waren, gegeben. Dieselbe ist auch
dem CIL I 2 beigefiigt und gibt uns ein recht
anschanlichcs Bild uber die Verteilung der In-
schriften.
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Aus den aufgefundenen Fragmenten ergibt

sich, da6 die Magistratsliste aufvier zweispaltigen

Tafeln eingegraben war. Die zwei ersten Tafeln

befanden sich auf einer Schmalwand, die dritte

und vierte auf einer Langswand der Regia. Auf
der letzteren waren auch samtliche Triumph-

inschriften auf den Pilastern, durch welche die

Wand gegliedert war, eingehauen. Die Verteilung

der Inschriften auf zwei Wandflachen steht durch

die Auffindung des Kopfsttickes des ersten Trium-
phalparastaten im J. 1872 zweifellos fest. Da an

demselben die Vorder- und linke Neben seite bear-

beitet, die rechte aber rauh ist, so nmB er seinen

Platz entweder an der Nordost- oder Siidwestecke

der Regia gehabt haben. Aus den erhaltenen

Resten laBt sich namlich weiter mit Sicherheit

konstatieren, daB die dritte Magistratstafel zwi-

schen dem ersten und zweiten Triumphalparastaten

angebracht war, die vierte zwischen dem dritten

und vierten. Der Raum zwischen dem zweiten

und dritten Triumph alpfeiler war demnach unbe-

schrieben; iiber seine Ausfiillung laBt sich nichts

Sicheres vermuten. Ferner zeigt die dritte best-

erhaltene Magistratstafelj dafi ihre Inschriftnache

von einer Aedicula mit kanellierten korinthischen

Pilastern umrahmt war. Die gleiche Umrahmung
ist auch fur die vierte Magistratstafel anzunehmen.
Die Triumphinschriften waren auf den einzelnen

Pilastern in folgender Weise verteilt: drei bis

vier Zeilen standen auf dem Ansatze der Pilaster-

kapitelle. Hierauf folgten sechs beschriebene

Marmorblocke, von dencn die obersten 2 je 0,44 m
hoch waren, die folgenden 3 je 0,59 m und der

letzte* 0,64 m. Die Gesamthohe der beschricbenen

Flache betrug demnach 3.29 m + 0,06 m (bezw.

0.07 m). Der erste Pfeiler enthielt die Triumphe
von Romulus bis zum J. 452 d. St., der zweite

von 453—532, der dritte von 533—625, der vierte

von 628—735. Insgesamt waren auf den Pilastern

ungef&hr 660 Zeilen eingegraben; vgl. CIL I 2

p. 6ff. und Schon Das capitol. Verz. 66ff. Die
Inschriften der beiden letzten Magistratstafeln be-

gannen erst auf den dritten MarmorblGcken und
waren auf die nachsten vier Schichten verteilt,

so dafi die HGhe ihrer beschriebenen Flache

2,41 m betrug. Die erste Spalte der dritten

Magistratstafel enthielt die Beamten von 462
— 532, die zweite jene von 533—600. Auf der

vierten Tafel standen die Beamten von 601—704
und 705 bis ungefahr 745. Der SchluB der capi-

tolinischen Magistratsliste (746—766) war auf dem
Rande zwischen der vierten Magistratstafel und
dem vierten Triumphalpfeiler eingetragen. Die
Schrift begann in gleicher Hshe mit der einge-

rahmten Magistratstafel und fiillte bis zum J. 766
die drei oberen Schichten aus. Der Eintrager

stieB mit dem J. 766 auf die am Rande neben
dem J. 737 eingegrabene Notiz iiber die fiinften

Sakularspiele. Diese Notiz wird entweder im
J. 737 oder bald hernach eingehauen worden sein.

Der unter derselben noch zur Verfugung stehende

Raum wurde fur die Weiterfuhrung der Beamten-
liste nicht mehr beniitzt, und es ist auch nicht

das geringste Anzeichen vorhandeD, daB die Be-
amtenliste an einer andern Stelle der Regia eine

Fortsetzung gefunden hatte. Unter Domitian
wurden anschHeBend an die Notiz uber die funf-

ten S&kularspiele die sechsten vom J. 841 ver-

zeichnet. Zugleich mit den SakulaTspielen des

J. 737 wurden gawiB auch die vier vorausgehen-

den neben den J. 298, 408, 518
t
628 eingetragen.

Erhalten ist nur die Angabe fiir 518. Die erste und
zweite Magistratstafel standen auf der schmaleren

Ost- oder Westwand zwischen unbeschriebenen

Pilastern. Fur diese Tafeln wurde im CIL 12

p. 9f. (vgl. Hulsen a. a. 0. 250) eine geringere

Schriftkolumnenhohe angenommen als fiir die

10 dritte und vierte. DaB diese Annahme unrichtig

war, hat der im J. 1899 gemachte Fastenfund

gezeigt; vgl. Hulsen Beitr. z. alt. Geseh. II 255ff.

Hulsen hat auf Grund dieses Fundes eine neue

Rekonstruktion der beiden ersten Tafeln versucht.

Nach ihm seien die Inschriften auf fiinf Schichten

verteilt gewesen, die von oben nach unten folgende

HohenmaBe gehabt hatten: 0,44 m -+- 0,65 m
-+- 0,41 in + 0,55 m + 0,57 m = 2,62 m. Es
wurden demnach die Schriftkolumnen heher sein

20 als bei der dritten und vierten Tafel. Die erste

Tafel enthielt wahrscheinlich die Aufschrift in

grOBeren Buchstaben und die Beamten von 1—318
und 319—364, die zweite jene von 365—409 und
410—461. AuBer Beamtennamen enthielt die

Magistratsliste noch vereinzelte historische Be-

merkungen. Von 10 zu 10 Jahren waren die

Jahre ab urbe condita angegeben. Mit Einschlufi

der Randbemerkungen umfaBt die Magistratstafel

iiber 1300 Zeilen.

30 Nach Hulsen miiBten wir fiir die erste und
zweite Tafel noch eine weitere Verschiedenheit

gegeniiber der dritten und vierten annehmen.

Henzen und Detlefsen hatten fiir die ersteren

gleichfalls eine arehitektonische Umrahmung —
Aedicula mit korinthischen Pilastern — angenom-

men (CIL lip. 420). Dagegen nahm Hiil s e n Arch.

Jahrb. 1889, 250f. Stellung. Die Griinde, welche

er wegen der Disharmonie zwischen den Aediculae

und den Pilastern vorbrachte, haben durch den

40 Fund aus dem J. 1899 ihre Stichhaltigkeit ver-

loren, doch findet Hulsen seine Ansicht bestatigt

durch den rechts und links von der Schrift er-

haltenen Rand dieses Bruchstuckes (Beitr. z. alt.

Gesch. II 254). Uber den oberen AbschluB der

F.-Mauer haben uns die Ausgrabungen gleichfalls

Aufschlufi gegeben. ,Ein Fries mit Bukranien

und Festons wurde gekront durch ein Konsolen-

gesims', Hulsen Arch. Jahrb. 1889, 249; vgl.

iiber diesen bei den Bauten des Augustus fitters

50 angewendeten Fries Petersen Ara Pacis Augu-
stae 38ff. und Tafel II. Cber den AbschluB der

Mauer unterhalb der beschriebenen Blocke haben

wir keine Anhaltspunkte.

Die ersten zwei Tafeln hat Hulsen der West-
wand zugewiesen , die dritte und vierte sowie

samtliche Triumphinschriften der Siidwand (a.

a. 0. 240ff.; Herm. XXIV 188f. ; CIL 12 p. 5).

Ich habe mich in den Wiener Studien XXIV 332ff.

gegen diese Zuteilung ausgesprochen. Naturge-

60 maB gehfirte die Magistratsliste auf jene Wand,
auf welcher der Oberpontifex seine Kundniachnngen

fiir das Volk auf Tafeln, die durch eine Aedicula

geschutzt gewesen sein durften, ausgehangt ha,tte.

In der Umrabmung der Magistratstafeln schien

mir eine Erinnerung an jene Aedicula vorzuliegen,

weshalb ich (a. a. 0. 333) die arehitektonische

Umrahmung auch bei den ersten zwei Tafeln

voranssetzen wollte. Wer die Offentliche Aus-
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hangung der pontificalen Kundmachungen nicht
anerkennen wollte, wird mir doch zugeben, dafi
man mit der Eintragung der Magistratsliste auf
der Wand begonnen haben wird, an welcher sich
der Eingang zum Amtslokal des Pontifex maxi-
mus befand. Nach den letztcn Ausgrabungen
haben wir denselben an der Ostseite zu suchen.
An dieser Stelle wurden wir ihn auch wegen der
nahen Beziehungen des Oberpontifex zu dem Hause

getragen hatte, die Publikation veranlafit hat (s.

u.); aber es spricht alle Wahrscheinlichkeit da-
fur, daB Augustus seinen zugleich mit dem Neu-
bau der Regia gefafiten Plan nicht allzulange
nach demselben zut Ausfflhrung bringen lieB.
Ftir diesen Zeitpunkt der Eintragung spricbt
namlich ein geradezu zwingender Grund, den uns
die eingegrabene Liste selbst an die Hand gibt.
Infolge desselben haben wir das J. 724 als den

der Vestalinnen eher voraussetzen als an der West- 10 Terminus ante quern fur die Eintragung anzu-
seite. Fiir die Eintragung der F. ist die Ost-
wand der Westwand auch deswegen vorzuziehen,

weil diese nur 2 m von der Hinterwand des Heroon
des Divus Iulius entfernt war. Als die zweite
Wand kann dann nach dem Kopfsttick des ersten

Triumphalpilasters imr die Nordwand in Betracht
koramen, Zu dieser Wand fiihrten von der Via
sacra drei Stufen empor, so daB an dieser Stelle

die Inschriften leicht zuganglich und bequem zu

nehmen. In der Magistratsliste ist namlich der
Name des Triumvirn M. Antonius in den J. 707
und 717 auf Easur gesetzt, ebenso der Name
seines GroBvaters in den J, 655 und 657. DaB
wir es mit einer beabsichtigten Erasion zu tun
haben, ist klar. Nun war uber M. Antonius im
J. 724 die danmaUo memoriae ausgesprochen
worden (Dio LI 9). Daher hat Borghesi (Oeuvr.
IX 1, 6) angenommen, daB die Magistratsliste

lesen waren. Auf der Sacra via bewegten sicli 20 zwischen den J. 718 und 724 eingegraben worden
fPTTifir *a Triiimnh^i^ ™* ™ wnr M a on m.»«. sei . Fur die Triumphliste gilt das gleiche Argu-

ment nicht ; denn in ihr ist sowohl der Name des
Triumvirn M, Antonius im J. 714 als auch der
seines Bruders im J. 713 unangetastet geblieben.

Eine von Borghesi abweichende Anschauung
vertritt Hirschfeld im Hermes IX 93ff., vgl.
ebd. XI 154ft'. Er sucht nachzuweisen, daB die
Eintragung sowohl der Magistratstafel als auch
der Triumphliste erst zur Zeit der tbernahme

ferner die Triumphziige, und so war die angren-
zende Wand jedenfalls die geeignetste zur An-
hringung der Triumphinschriften. Erst von diesem
Gesichtspunkte aus gewinnt die auffiillige Tat-
sache, dafi das Verzeichnis der Triumphe vor der
dritten Magistratstafel beginnt, ihre einfachste

und natiirlichste Erklarung.
b) Abfassungszeit. Fur die Zeit der Ein-

tragung der capitolinischen F. erhalten wir durch
den von Domitius Calvinus be sorgten Neubau der go des Oberpontificates durch Augustus oder bald
Regia im J. 718 (Cass. Dio XLVIII 42) den Ter- nach derselben erfolgt sei, etwa zwischen 742
minus post quem. Meines Erachtens war schon "™ " " ~= 12 und 747 = 7. Gegen seine Ausfuhrungen

wendet sich Hommsen Herm. IX 267ff. (wieder-
holt Rom, Forsch. II 58ff., wo auch der zweite
Artikel Hirschfelds beriicksichtigt ist). Momm-
sen bespricht a. a. O. 76ff. ausfiihrlich die Era-
sion des Antoniernamens und zeigt, daB dieselbe
nur dann erklarlich ist, wenn der Hauptteil der
Magistratsliste bereits im J. 724 eingetragen war.

die Einweihung der Regia auch dem J. 718 zu- 40 Vornehmlich an diesem epigraphischen Argumente
weisen, doch ist die Annahme nicht unbcdingt scheiterte die sonst trefflich begrundete Kombi-

bei der Auffuhrung des Neubaus die Eintragung
del Inschriften geplant. Jordan scheint mir
(Top. I 2, 301) mit vollem Recht zu beraerken,

,dafi die architektonische Gliederung der erhal-

tenen Blocke eigens ftir die Eintragung der F. ge-

schaffen zu sein scheint'; vgl. 0. Hirschfeld
Herm. IX 98. Nach Dio Cassius konnte man

notwendig, weil ja Dio die Nachricht Uber den
Beginn des Baus und die Einweihung desselben,

trotzdem beide Ereignisse zeitlich getremit waren,
zusammengefafit haben kann. Ware von Domi-
tius die Eintragung veranlafit worden, dann wur-
den wir voraussetzen durfen, dafi die Liste zur

Zeit der Einweihung bereits fertig gestellt war,
so daB wir am SchluBe der zweiten Spalte der

nation Hirschfelds b etreffs der Magistratsliste
5

einer spateren Eintragung der Triumphliste stimmte
auch Momm sen bei. Er weist sie vor allem
aus dem Grunde, weil in derselben keine Erasion
des Antoniernamens vorkommt, der Zeit zwischen
735 und 742 zu. Einen kleinen Nachtrag fiber

die Abfassungszeit der capitolinischen F. hat
noch Hulsen Herm. XXIV 185ff. gegeben. Er

vierten Magistratstafel fur etwa 25 Jahre einen 50 fuhrt aus, daB der Schlufi der vierten Magistrats-
Nachtrag anzunehmen hatten. Dasselbe wtirde

ftir den entsprechenden Teil der Triumphaltafel
gelten. Aus den Buchstabenformen ist ein solcher

Nachtrag nicht zu erkennen, da dieselben noch
in dem Fragmente zum J. 742 keine wesentliche
Verschiedenheit aufweisen. Dagegen ist die auf
dem Rande eingetragene Liste , soweit sie er-

halten ist, durch die Schrift auf den ersten Blick
als ein Nachtrag erkenntlich. Es ware also be-
reits durch die Schrift etwa das J. 745 als ein 60 Notizen wird wahrscheinlich durch die im J. 737

tafel nicht das J. 742 sei, womit er die vod
Mommsen (Rom. Forsch. LI 66ff.) gegen das von
Hirschfeld angenommene Epochenjahr 742 vor-

gebrachten Bemerkungen erganzt; vgl CIL 12

p. 7.

Gegen die Eintragung der Magistratsliste nach
dem J. 742 durften weiter auch die am Rande
eingegrabenen Notizen uber die Sakularspiele
sprechen. Die Eintragung dieser chronologischen

Terminus ante quem anzunehmen. Gewichtige
Grfinde veranlassen uns aber, die Eintragung des
Hauptteils der Magistratsliste nicht lange nach
718 Torauszusetzen. Domitius hat zwar mit der
EintragTiiig der F.t wie ich in den Wiener Stndien
XXIY 325ff. n&her auBgefuhrt habe, wenig oder
gar nichts zu ton, da aicherlich Augustus, wel-
cher dem Domitius den Neubau der Regia auf-

gefeierten Sakularspiele veranlafit worden sein,

und es durfte dieselbe auf den besonderen Wunsch
des Augustus erfolgt sein. Ware die Magistrats-
liste erst nach dem J- 737 eingegraben worden,
dann wttfite ich keinen Grand, warum die wenigen
Notizen nicht in die Tafel selbst aufgenommen
worden waren; vgL Hommsen a. a. 0. II 60ft".

Die von Mommsen vertretene Anschauung,
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dafi die Magistratsliste vor dem J. 724 einge-

graben wurde, dafi der Schlufi wahrscheinlich

sukzessive nachgetragen worden sei und dafi die

EintraguEg der Triumphliste zwischen 735 und
742 erfolgte, ist fast allgemein angenommen wor-

den; vgl. CIL 12 p. 10, 2. Sie durfte auch, nach
dem jetzt vorliegenden Material wenigstens, un-

anfechtbar sein. Die gleichen Schriftformen bis

742 erklaren sich wohl dadurch, daB dio Inschrif-

ten bis auf den kleinen Nachtrag von 746 ab
unter fachmimnischer Aufsicht von ein- und der-

selben Offizin eingetragen wurden. Wenn Hirsch-
feld beide Listen dem Augustus zuschreiben will,

so behalt er auch bei der von Mommsen ver-

tretenen Anschauung vollkommen recht, wie im
folgenden naher ausgefuhrt werden wird.

c) Redaktion. Seitdem der Zeitpunkt der

Eintragung der capitolinischen F. Gegenstand
eingehender Untersuchnngen geworden war, ist

man auch der Frage nach der Schlufiredaktion

naher getreten. Schon fruher hatte Petavius
den bertihmten Antiquar der augusteischen Zeit

M. Verrius Flaccus als den Redaktor vermutet.
Dagegen memte Mommsen (Rom. Chron.2 111):
,die der Chronologie zur Liebe hineingesetzten
antiquarischen Undinge verraten keinen Gelehrten,

.sonderneinenhandwerksmaBigenKalendermacher';
vgl. dazu Wachsmuth Einleitg. in das Studium
der alten Geschichte 6B3. Verrius Flaccus lehnt
Mommsen schon aus dem Grunde ab, weil er

im praenestinischen Kalender die Jahre varronisch
zahlt, Hirschfeld greift auf Verrius Flaccus
zuruck (Herm. IX 102). Derselbe konnte, wie er

ineint, in verschiedenen Werken zwei verschiedene
Aeren angewendet haben. tTberhaupt sei es zweifel-

haft, ob sich die Notiz Suetons de gramm. 17:

statuam liabet Praeneste in inferiore fori parte
circa liemieyelium, in quo fastos a se ordinatos
et marmoreo parieti incisos publicarat auf den
Kalender beziehe. Ganz vorzuglich passe der Aus-
druck fastos ordmare auf die Redaktion der

Eponymenliste und man konne vermuten, dafi ,die

Worte et marmoreo parieti incisos sich nicht
auf das Hemicyclium. in Praeneste, sondern auf
die Marmorwand der Regia in Rom beziehen'

(S. 104). Hirschfelds Vermutung fallt, wie
Mommsen Rom. Forsch. II 80 hervorhebt, von
selbst, wenn die Magistratsliste urn das J. 720
eingegraben worden ist; vgl. Vahlen Opusc.acad.
1 44f. und o, S. 2017. Seit die capitolinische Magi-
stratstafel mit dem Neubau der Regia durch Domi-
tius Calvinus Ortlich in so enge Verbindung gebracht
wurde, war ftir Vermutungen in der Redaktions-
frage eine neue Grundlage geschaffen. Es lag
nahe, dem Erbauer der Regia bei der Redaktion
eine Rolle zuzuweisen. So schreibt Mommsen
a. a. 0. 76: ,dies zwingt ja nicht zu der An-
nahme, daB schon er (Domitius) auf die Fronte
derselben die Magistratstafel hat einhauen lassen

;

aber nachdem erwiesen ist, dafi diese Tafel vor
724 sich an dem Platze befand, ist die Korabi-
nation unabweislich*. Man konnte noch darauf
binweisen, dafi Domitius dem PontificalcoUegium
angehorte. Wer dem Domitius die Zusammen-
stellung der Liste besorgt haben konnte, daruber
auBert sich Mommsen nicbt. Dafi er sie fur

eine MoBe Kopie der im Archiv des Pontifical-

collegium^ auniegenden Beamtenliste gehalten

habe, wird man trotz der gunstigen UrteQe, welche
er gelegentlich fiber die capitolinische Liste ge-
fallt hat, nicht annehmen durfen. Vielmehr be-
zeugen zwei spatere Ausspriiche von ihm (ROm.
Forsch. II 80; CIL 12 p. 81), daB er seinen

in der ROm, Chron.2 HI vertretenen Stand-
punkt aufrecht hielt. Eine wesentlich verschie-

dene Anschauung in der Redaktionsfrage vertritt

Unger a. a. 0. 289, 1. Erfindet es ganz selbst-

10 verstandlich, dafi der verantwortliche Verfasser

der auf der Regia zwischen 717 und 724 einge-

tragenen Magistratsliste nur der damalige Ober-
pontifex Lepidus (710—742) gewesen sein kann,
,der wirkliche' sei ,wohl einer seiner Schreiber,

ein Pontifex minor' gewesen. Mommsen und
Unger haben das eine gemeinsam, dafi sie einen

,verantwortlichen' und einen ,wirklichen' Verfasser

annehmen. Wahrend Mommsen von der Vor-
aussetzung ausging, dafi der Erbauer eines Offent-

20 lichen Gebfiudes auch den Schmuck desselben be-

sorgen lieB, vertritt wieder Unger den Stand-

punkt, die Redaktion einer Magistratsliste, welche
auf den Aufienwanden der Amtswohnung des Ponti-

fex maximus veroffentlicht werden sollte, kftnne

nur ein Werk des jeweiligeu Oberpontifex ge-

wesen sein. Unter gewohnlichen Verhaltnissen

konnte man beiden Anschauungen einen grofien

Grad von Wahrscheinlichkeit nicht absprechen.

Allein Mommsen und Unger haben ganz aufier

30 acht gelassen, welche Rolle zu jener Zeit Augustus
im Staat spielte und in welchem Verhaltnisse ge-

rade damals Domitius und Lepidus zu dem jungen
Caesar standen. Selbst wenn die Publikation

keinen andern Zweck verfolgt hatte, als den, ein

Verzeichnis der obersten republikanischen Be-
amten recht ubersichtlich und ftir jedermann leicht

zuganglich zu geben , so ware sie doch ein so

hervorragendes Ereignis gewesen, daB man sich

dieselbe schwer zu einer Zeit, in welcher sich be-

40 reits so ziemlich das game politische und litera-

rische Leben Roms urn die Person des jungeu
Caesar drehte, ohne seine Mitwirkung entstanden

denken konnte. Schon Hirschfeld hat (Herm.
XI 163) Augustus in den Mittelpunkt unserer

F.-Publikation gestellt. Er wollte allerdings seine

Vermutung als Argument fiir eine spatere Ein-

tragung der Magistratsliste beniitzen, indem er

mit Unrecht dem Augustus eine intensivere Be-

schaftigung mit antiquarischen Fragen vor 724

50 absprach. Als den Urheber der Magistratsliste

nimmt auch Gardthausen (Augustus und
seme Zeit I 2 , 897) den jungeren Caesar an.

Den gleichen Standpunkt vertritt endlich Bor-
mann in der Festschrift fur Benndorf 286, bei

voller Aufrechthaltung von Mommsens Zeit-

ansatzen, und vor allem K. Wachsmuth a.

a. 0. 301.

In der Tat sprechen ganz gewichtige Grunde
dafur, daB Augustus die Publikation der Magi-

60 stratsliste auf der Regia veranlafit hat; vgL meine

AusfQhrungen in den Wiener Studien a, a. 0.

Dafi er sich bereits zur Zeit des Neubaus der

Regia ganz eingehend mit antiquarischen Fragen

beschaftigt habe, ist uhb bei Cornelius Nepos
(Att. 20} ausdrucklich uberliefert: quamquam
vel ante kane sponsalem non solum, cum ab
tarbe abesset, numquam ad tuorum quemquam
litteras misit, quin AtticQ non scriberet, quid



2035 Fasti Fasti 2036

ageret, in primis quid legeret quibusve in loeis

aut quamdiu esset moraiurus, sed etiani, cum
esset in urbe et propter infinitas suas oceupa-

tiones minus saepe qua/m vellet Attica frueretur,

nullus dies intercessit, quo non ad eum scribe-

ret, cum modo aliquid de antiquitate ab eo re-

quireret, 'modo aliquam quaestionem poeticam ei

proponeret, interdum iocans cius mrbosiores

elieeret epistulas. Uber die Zeit der Verlobung,

von welcher Nepos spricht, vgl. Gardthausen
a. a. 0. 1 2, 747: ,das erste Mai spielte Antonius

wahrscheinlich bei seinem Aufenthalte in Tarent

717 = 37 den Vermittler, indem er den reichen

Pomponius Atticus bewog, seine ungefahr 14jahrige

Tochter dem siegreichen Feldherrn des Caesar

(Agrippa) zu vermahlen. Nicht lange danach

wurde ihm seine erste Tochter geboren, die kaum
em Jahr alt war, als man sie dem spateren Kaiser

Tiberius verlobte'. Ganz besonders sprechen fiir

Augustus als verantwortlichen Ycrfasser der capi-

tolinischen F. jene Griinde, welche Mommsen und

Unger fur Domitius einer- und Lepidus anderer-

seits voraussetzen. Der Neubau der Regia war

indirekt ein Werk des Augustus. Dieser hatte

seinen Unterfeldherrn Domitius einen Triumph
feiern lassen, der von Recbts wegen ihm zukam.

Er hatte also auch das Vertugungsrecht iiber die

Beutegelder , die Domitius zweifellos auf seine

Initiative bin zum Neubau der Regia verwenden

muBte. Besonders angenehm mochte der Auftrag

dem Domitius nicht gewesen sein, wie ich a. a.

0. 329 vermutet habe. DaB Augustus die Regia

als seinen Bau betrachtete, wenn er auch, wie

sonst Ofters , seinen Namen nicht durch ihn ver-

ewigen lieB (vgl. Mommsen Res gestae Augusti

p. 78. 83), beweist wohl audi der Umstand, daB er

spater Beutegegenstiinde aus seinen siegreich gc-

fiihrten Kriegen zur Ausschmiickung der Regia

hergab; vgl, Schon a. a. 0. 330. Wenn also der

Erbauer der Regia bei der verantwortlichen Re-

daktion in Betracht kommt, dann ktmnen wir fiir

dieselbe Augustus gcwiB mit glcichem Recht wie

Domitius, wenn nicht mit grflBerem, in Vorsehlag

bringen, sollte aber die Publikation vorn Ponti-

ficalcollegium ausgegangen sein, dann steht die

Person des Augustus erst recht im Vordergrund.

Lepidus, der von 710—742 Oberpontifex war, hatte

sich dem Caesar im J. 718 in Sizilien ergeben

miissen. Das Leben wurde ihm geschenkt. doch

muBte er bis zu seinem Lebensende in Circei als

Verbannter leben. Aller politischen Wurden ent-

kleidet, war er im Besitz des Oberpontificats ge-

blieben, weil Caesar dasselbe aus religiosen Be-

denken nicht annahm, obwohl ihm das Volk die

Wurde im J. 718 und spater noch ofters ange-

tragen hatte. "Wenn nun urn 718 ein Pontiles

die Eintragung der Magistratsliste veranlafit hat,

dann werden wir zwischen dem Scheinoberponti-

fex Lepidus und dem allmachtigen Pontifex Caesar
eine leichte Wahl zu treffen haben.

Durch die Rolle, welche Augustus bei der

Eintragung spielte, gewinnen wir auch Anhalts-

punite zur Eruierung des wirklichen Verfassers.

Denu das ist klar, dafi wir dem Augustus nocb
weniger als einem Lepidus oder Domitius die Ab-
fassung der Liste zuscnreiben konnen. Unter den
PereOnlichieiten, welcbe Augustas rait dieser Ar-
beit urn das J. 718 betrauen konnte, war Atticus

entschieden die geeignetste. Er war es, den
Augustus nach der oben zitierten Stelle aus Nepos
um jene Zeit besonders in -antiquarischen Pragen
fast taglich zu Rate zog. Yor allem gait Atti-

cus als Autoritat in genealogischen Untersuchungen,
Obenan steht unter denseiben sein liber annalis,

welcher nebst kurz gefaBten historischen Angaben
ein Magistrats- und Triumphverzeichnis enthielt.

Nepos bemerkt iiber die Schrift a. a. 0. c. 18:
10 et, quod diffieillimum fuit, sie familiarum ori-

ginem subtexuit, ut ex eo clarorum virorum pro-
pagines possimns cognoseere. Aus den Worten
quod diffieillimum fuit geht hervor, daB Atticus

Angaben, wie sie in der capitolinischen Liste ent-

halten sind, noch nicht in ausgedehnterem MaB
vorgefunden haben kann. Da ihm alle Quelle) i

zu Gebote standen, welche der Redaktor der capi-

tolinischen Liste einsehen konnte, vor allem auch
die Annales masimi (vgl. Seeck a. a. 0. 89ff.),-

20 so konnen die genealogischen Angaben dieser Liste

nicht auf alte, zuverlassige Uberlieferung zuruck-

gehen. Zwischen der Publikation des liber an-
nalis "und der capitolinischen Liste liegt ein Zeit-

raum von etwas mehr als 10 Jahren. Auf der

Regia haben wir wie im liber annalis des Atti-

cus neben der Beamtenliste eine Triumphliste

veroffentlicht. Beide Listen sind ganz auffallig

mit genauen genealogischen Notizen ausgestattet.

Was liegt da naher als die Vernrutung, daB die

30 genannte Schrift des Atticus die Quelle der capi-

tolinischen F. gewesen sei. Diese Yermutung
sprach zuerst Pighe Annal. Rom. 1 18f. aus. Dim
schloB sich mit einigem Yorbehalt an Vossius
De historicis lat. 50. In neuester Zeit vertrat

die gleichc Ansicht Cichorius De fastis consu-

laribus antiquissimis (Leipziger Studien IX 1886)
*249; vgl. Wachsmuth a. a. 0. 634.

Konnten wir schon aus dem Yerhiiltnis, in

welchem Atticus zu Augustus stand, erschlieBen,

40 daB dieser sich bei einer so wichtigen Frage, wie

es die Publikation der Magistratstafel war, an
jenen gewendet habe, so durften wir noch in einem
andem Umstand eine Bestatigung dieser Annahme
erhalten. Die genealogischen Studien des Atticus

fiir den liber annalis batten beruhmte Zeitge-

nossen desselben zu einer Bitte veranlafit. Cor-

nelius Nepos fahrt a. a. 0. fort: fecit hoc idem
separatim in aliis Jibris , ut M. Bruti rogatu

Iuniam familiam a stirpe ad banc aetatem or-

50 dine enumeravit. notans. qui a quo ortus, quos

lionores, qtiibus temporibus cepisset. pari modo
Marcelli Claudti Marcellorum, Scipionis Corne-

lii et Fabii Maximi Fabiorum et Aemiliorum.
Es scheint mir htfchst wahrscheinlich , daB die

genamiten Manner dem Atticus fur die Yorarbeiten

zu seinem liber annaiis ihre Pamilienarchive zur

Yerfiigung gestellt hatten, so daB die genealogi-

schen Monographien desselben zugleich eine Gegen-
leistung fur diese Gefalligkeit waren. Zu den

60 Hilfsmitteln des Atticus gehorten, wie schon be-

tont, die Annales masimi, ein schwer zugangliches

Werk, welches Atticus durch Vermittlung seines

machtigen Freundes und Gonners. des C. Iulius

Caesar, beuutzen konnte und sicherlich auch be-

nutzt hat (0. Seeck a. a, 0. 88ff.). Es war da-

her nur naturlich, daB der Adoptivsohn und Erbe
des Iulius Caesar mit der Ausarbeitung der Liste,

die eine ideale Ahnenreihe fur den Begrunder des
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Kaiserreichs darstellte (vgl. Cass. Dio LVI 34
und Sch&n Die Elogien auf dem Augustusforum
14ff.), seinen Freund Atticus betraute, der durch
die Verlobung seiner Enkelin mit Tiberius bald
nach dem Neubau der Regia mit dem Kaiserhaus
in ein enges verwandschaftlich.es Verhaltnis ge-

treten war. Augustus hat die beruhmtesten seiner

idealen Ahnen auf dem Augustusforum, dem Atrium
des neu geordneten Staates, noch besonders ge-

ehrt, wie ich a. a. 0. naher ausgefiinrt habe, die

vollstandige Liste seiner idealen Ahnen von Ro-
mulus bis auf seine Zeit stand auf den Marmor-
wanden der Regia verewigt. Doch ist die An-
legung einer idealen Ahnenliste nicht der einzige

und auch nicht der Hauptzweck der Eintragung
der Magistratsliste auf der Regia gewesen. Der-
selbe ergibt sich aus dem Inhalt der Liste. Durch
ihn erhalten wir einen weiteren Beleg dafur, daB
Augustus der Urheber der Liste und Atticus sein
Mitarbeiter war.

Mommsen schreibt St.-R. IB 602: ,Der lei-

tende Gedanke bei der Abfassung der Magistrats-
liste war der, samtliche magistratus maiores zu
verzeichnen'. Als eine Eponymenliste sei sie nicht
zu betrachten, da" insbesondere den Censoren die
Eponymie nicht zugestanden haben durfte und
da es sehr zweifelhaft sei, ob ,die Dictatoren und
Reiterfuhrer in der offiziellen selbstandigen Datie-
rung aufgefiihrt werden mufiten'. Wir konnen
daher nicht mit voller Berechtigung die capito-
linische Magistratsliste eine Eponymenliste nennen,
doch konnen wir die Bezeichnung fasti immerhin
ruhig beibehalten, weil die eponymen Beamten
den Hauptteil der Liste ausmachen. Wollten wir
sie nach Mommsen eine Liste der magistratus
maiores nennen, so ware die Bezeichnung auch
nicht ganz passend, da sie nicht samtliche magi-
stratus maiores, zu denen unter alien Um standen
die Praetoren gehcren, enthalt. Welchen Zweck
die Liste hatte, besagt sie selbst deutlich. In
ihr haben alle jene Beamten einen Platz gefunden,
welche fur die Chronologic Roms zur Zeit des
Augustus von Bedeutung waren: die Ktfnige, die
Consuln samt den Ersatzconsuln, die Decemvirn,
Consulartribunen, Censoren und Dictatoren mit
ihren Reiterobersten. Dazu kommen noch von
731 an die Kaiserdaten und hie und da einige
Yermerke, die ganz augenscheinlich .der Chrono-
logie dienen sollen* (Wachsmuth a. a. 0. 6321).
DaB auch die Censoren in einer Liste, die aus
chronologischen Grunden angelegt wurde, am Platz
waren, geht schon aus der Angabe der Lustren
allein hervor. Man vgl. iibrigens Cic. ad Att.
XVI 13: mihi velim seribas. quibus censoribus
C. Fannius 31. f. tribumis plebis fuerit. Unter
den chronologischen Notizen sind hervorzuheben
die durch die Feier der Sakularspiele im J. 737
veranlaBten Randbemerkungen iiber die vorher-
gehenden Sakularspiele. Am bemerkenswertesten
aber ist entschieden die Acgabe hoc anno dic-
tator et magister equitum sine coss. fuerunt
in den J. 421. 430. 445 und 453. Diese vier
sog. Dictatorenjahre sind eine Erweiterung der
Beamtenliste, welche ungefahr in der Mitte des
letzten Jhdts. v. Chr. vorgenommen wurde; vgl.
Matzat ROm. Chron. I 345f. und Wachsmuth
a. a. 0. 634. Nach den astronomischen Berech-
nuugen in jener Zeit (Matzat a. a. 0. 3S6ff.J

fehlten gegeniiber der offiziellen Ara der Ponti-
ficalchronik fur 3 Jahre Beamte, wenn man das
dritte Decemviraljahr strich, fiir 4 Jahre. Durch
die Einftigung von 4 Dictatorenjahren wurde der
chronologische Ausgleich hergestellt. Matzat
schreibt (a. a. ' 0. 345) diese Nenerung dem Atti-
cus zu. Sicherlich hat dieser die 4 Dictatoren-
jahre in seinen liber annalis bereits aufgenommen.
Mit ihm verlegten auch Cicero und Varro das

10 Griindungsjahr Roms um 3 Jahre zuruck unter
Billigung des mit Atticus befreundeten Caesar,
der nicht unwahrscheinlich fast zur selben Zeit
die allerneuesten chronologischen Forschungen bei
seiner Kalenderreform verwertet hat ; vgl. Matzat
a. a.

_

0. 353. Die in den Annales maximi nicht
verzeichneten Dictatorenjahre wurden in die capi-
tolinische Liste aufgenommen, und somit mufiten
wir wenigstens fiir diese Angaben bei der Suche
nach den Quellen der Magistratsliste aus der

20 Regia herausgehen. Die nachstliegende Quelle
ist wieder der liber annalis des Atticus.

Gardthausen schreibt a. a. 0. 897: ,Augustus
folgte den alten Traditionen, wenn er eine neue
Redaktion veranlaBte und die Liste . . . einhauen
UeiK Die Tradition, welcher Augustus gefolgt
ware, ist die Publikation der Annales masimi
durch den Oberpontifex P. Mucius Scaevola. Dieser
hatte die Eponymenliste ausscbliefilich der 4
Dictatorenjahre festgelegt (Matzat 385f.). Das

30 Griindungsjahr fiel nach ihm in 01. 7,2, den astro-
nomischen Berechnungen des Tarutius zufolge
(Matzat 345) aber in 01. 6,3 = Mitte 754 bis
Mitte 753 v. Chr. Da der Griindungstag Roms
am 21. April gefeiert wurde, so war nach Taru-
tius das Griindungsjahr Roms das J. 75:3 v. Chr.
Das ist die bekannte Varronisclic Ara. Yon ihr
weicht die capitolinische Ara um ein Jahr abj
eine unwesentliche Differenz , die wahrscheinlich
auf einer abweichenden Berechnung des ersten

40 Jahres beruhte (M atzat 337). Dieselbe vertreten
zu haben, sieht Augustus nicht miiihnlich (vgl.

Liv. IV 20. Nepos Attic. 20), so daB Wachs-
muth die capitolinische Ara nicht mit Unrecht
die augustische nennen durfte. Durchgedrungen
ist sie bekanntlich nicht. Nur bei wenigen Schrift-
stellern der Kaiserzeit finden wir sie vertreten.
Aufier Solinus und Macrobius hat auch Tacitus
anfangs nach ihr gerechnet; vgl. Holzapfel
Rom. Chron. 181.

50 Wenn Iulius Caesar tatsachlich die astronomi-
schen Forschungen des Tarutius bei seiner Kalender-
reform verwertet hat, dann hatte man von ihm
als Pontifex maximus auch die Richtigstellung
der amtlichen Ara erwarten kfinnen. Yielleicht
konnte er sein Reformwerk nicht ganz vollenden.
Augustus hat bekanntlich noch eine kleine Kor-
rektur an dem iulianischen Kalender vorgenommen.
So mag denn auch die Sanktionierung der neuen
Ara nur eine Erganzung zu den Reformen des

60 Iulius Caesar gewesen sein, bei der sich Augustus
des Rates und der Hilfe des Atticus bediente, der
ganz offenbar den Kalendenjeformen des Iulius

Caesar nicht ganz fern gestanden hat; vgl. Matzat
a. a. 0. 353, der, wie ich glaube, mit Recht auch
aus chronologischen Grunden den liber annalis
des Atticus als die Quelle der capitolinischen F.
vermutet.

Aufier den bereits besprochenen chronologischen
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Notizen enth8.lt die Magistratsliste noch eine Reihe
anderer; so in welchen Jahren die wichtigsten

Kriege begannen, wann die Plebeier zum Consu-
late zugelassen wurden usw. Solche Bemerkungen
gehoren nicht in eine Eponymenliste; sie geben
der Magistratstafel einen annalistischen Anstrich

und gestatten uns gleichfalls einen Kuckschluli

auf die Beschaifenheit ihrer Quelle. Ohne Grund
sind sie aua derselben nicht heriibergenommen

schreibt: ,Wenn in unsrer geaamten ttberliefe-

rang etwas gut und zuverlassig ist, so ist dies

die Magistratstafel': vgl. a. a. 0. 313. Nach
Momm sen wurde die Qnellenfrage von Cicho-
rius a. a. 0. eingehender behandelt. Er be-

tracMet als die unmittelbare Quelle der capito-

linischen F. den liber annalis des Atticus. Dieser

habe seine Beamtenliste durch Verschmelzung
zweier Listen gewonnen. . Die eine sei die Be-

worden. Zur Zeit des Cicero diirften bereits die 10 amtenliste des griechischen Chronographen Kastor
wichtigsten Ereignisse nicht bloB nach den Con-

sub, sondein auch allgenieiner nach den Jahren
ab u. c. datiert worden sein. Daher brauchen

wir uns nicht zu wundern, wenn in einer Beamten-
liste, die vornehmlich dazu bestimmt war, der

neuen offiziellen Ara gegen iiber der friiheren die

Sanktion zu geben, die wichtigsten Ereignisse bei

den Jahren ab u. c. vernierkt wurden, in welche

sie nach der geanderten Datierung fielen.

gewesen, der dieselbe den Annales maximi ent-

lehnt habe, in welchen die Angaben der Jahres-

tafeln der Oberpontifices durch unechte Zusatze

erweitert worden seien Die gleiche Liste habe
Diodor von 268—327 beniitzt. Die zweite Quelle

des Atticus sei Licinius Macer gewesen, der erste

Annalist, der fur die Zeit vor 400 d. St. Cog-
nomina angegeben habe. Aus Licinius Macer
stamme auch die Liste des Hydatius (= Chron.

Noch in die Zeit des Augustus fallen die Ver- 20 Pasch.) , wahrend jene des Chronographen vom
suche, eine neue monarchische Datierung einzu-

fiihren. Seit dem J. 731 erscheint die Tribunicia

potestas in der Magistratstafel, anfangs nach dem
Consulat, spiiter — vielleicht schon im J. 742
(vgl. Mommsen St. R, 113 795, 1) — vor dem-
selben. Doch ist diese Datierung nicht durch-

gedrungen (Mommsen a. a. 0. 796), obwohl der

Versuch im J. 22 n. Chr. durch einen Antrag im
Senat wiederholt worden war (Tac. ann. Ill 37).

J. 354 ein Auszug des liber annalis des Atticus

sei. Dadurch erklare sich die Ubereinstimmung
zwischen dem Chronographen und der capitoli-

nischen Liste. Bedeutend modifiziert hat Ci-
chorius seine Anschauungen in dem Artikel

Annales (s. o. Bd, I S. 2256): ,so war der liber

annalis des Atticus eine wohl aus der Buch-
ausgabe der Annales maximi ausgezogene chro-

nologisch-historische Tabelle'. Weit ungunstiger

Wahrschcinlich wollte Augustus mit der republi- 30 als das erste Urteil von Cichorius lautet jenes,

kanischen Datierung ebenso brechen wie mit der

republikanischen Triumph alfeier. Fur einen sol-

chen AbschluB beider Listen hatte der auf der

Regia fur sie ausgesparte Raum hingereicht.

d) Glaubwiirdigkeit. Unter alien Fragen,
die sich an die capitolinischen F. kniipfen, nimmt
die Quellenfrage den hervorragendsten Platz ein.

Nach Mommsen (Rom. Forsch. II 58) ,gehort

die Datierung der capitolinischen F. zu den Fun-

das Matzat (Rom. Chron. I 353) kurz in fol-

gende Worte zusammenfafit : ,Noch die unter-

g*ehende Republik sah die . . . romische Zeittafel

am Forum in Marmor —" scheinbar das schCnste

und sicherste Denkmal ihrer ruhmreichen Ge-

schichte, tatsachlich das Endprodukt eines Ver-

derbnisprozesses, wie ihn wohl kaum eines anderen

Volkes fjberlieferung durchgemacht hat, und ein

Grabmonument der Wahrheit'. Sehr starke Zweifel

damenten unserer Wissenschaft' , daher muB die 40 an der Echtheit der Magistratsliste hat kurzlich

Beantwortung der Frage, welche Glaubwtirdig-

keit ihre Angaben besitzen, unsere vomehmste
Aufgabe sein. Von einer definitiven Lfisung dieser

wichtigen Aufgabe kann nach den bisher vor-

liegenden Untersuchungen nocb nicht die Rede
sein, doch diirfte em Urteil im allgemeinen meines
Erachtens bereits mit ziemlicher Sicherheit aus-

gesprochen werden konnen.
Vor Mommsen wurde den capitolinischen

Pais in seiner 1899 crschienenen Storia di Roma
geauBert. Die ausfiihrliche Begrundung haben

wir erst in einem weiteren Bande zu erwarten.

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt

Unger a. a. 0. Er geht von den Voraussetzungen

aus, daB die Publikation vom Oberpontifex

Lepidus veranlafit worden sei (289) und dafi

die Magistratsliste infolgedessen nur einen Aus-

zug aus den Aufzeichnungen der Pontifices gebe

F. die hochste Autoritat zuerkannt, seit ihm sind 50 (650). Daher sei in derselben alles echt bis auf

aber sehr abweichende Urteile iiber ihre Glaub-
wflrdigkeit gefallt worden. Schon in den Ur-

teilen des beruhmten Altertumsforschers selbst

zeigt sich ein sehr merkliches Schwanken. In

den Rom. Forsch. I 48 erklart er, ,daB die Tafel
auf gleichzeitige Aufzeichnungen zurfickgeht, aber
spaterhin uberarbeitet und erganzt worden ist —
sehr wahrschcinlich sind alle genealogischen No-
tizen sowie samtliche Cognomina erst in der spa-

die Angaben iiber die Konigszeit. Beide Vor-

aussetzungen sind, wie ich oben gezeigt habe,

unrichtig. Unger sucht aber auch das friiher

zitierte gunstige Urteil Momm sens an dem In-

halte der Liste selbst als berechtigt nachzuweisen,

indem er sich bemuht. alle die Verdachtsgrunde

zu widerlegen, welche von Mommsen und Ci«

chorins gegen die Glaubwiirdigkeit der capito-

linischen Magistratsliste vorgebracht wurden. Die

teren republikanischen Zeit aus den Stammbattmen 60 blofie Aufzahlung der Hauptpunkte seiner Unter-

der einzelnen Geschlecht-er in die uralte Liate

eingetragen worden'. Bei der Besprechung der
eponymen Beamten des J. 320 kommt er (R6m.
Forsch. U 224) zu der Behauptung, daB die An-
gaben der F.-Tafel aos den sulbinischen Anna-
listen geflossen seien. Annliche Urteile finden

wir noch Ofter bei Mommsen. Hit ihnen stent

im Widerspniche, wenn er (Rom. Forsch. I 295)

suchung gibt uns einen Einblick in eine game
Reihe von bisher angenommenen Verfalschungen

und Erweiterungen der ConsulntafeL Unger
halt die Cognomina vor 400 d, St. nicht for er-

diehtet und wertlos (291^821. 465-483); er

erblickt keine spateren Zusatze in den Vaters-

und Gxofivatersnamen (483—486), in den Ersatz-

consuln der altesten Zeit (486); er findet nichts

Verd&chtiges in den verschollenen Geschlechts-

und griechischen Beinamen (486—488), auch sind

die bei Diodor fehlenden Consulartribunen keine

spatere Interpolation (488—494). Von S. 625 ab

wendet sich Unger gegen die von Mommsen
und Cichorius vertretenen Anschauungen fiber

das Verhaltnis des Chronographen zur capitoli-

nischen Magistratsliste. Die Ubereinstimmungen
zwischen beiden Listen fanden ihre Erklarung

darin, daB der Vorganger des Chronographen

(Libo?) die zeitgenQssischen Stammrollen ausge-

zogen habe, die libri lintei, iiber deren Glaub-

wiirdigkeit der Schlufi der Ungerschen Unter-

suchung (650—655) handelt. Einen ausgespro-

chenen Beifall hat Unger bisher nirgends ge-

funden. Im einzelnen enthalten seine AusftLh-

rungen manches Beachtenswerte, doch der Haupt-
beweis ist ihm keineswegs gelungen ; er ist wohl
ebenso- abzulehnen, wie die beiden selbstverstand-

lichen Voraussetzungen Unger s. Mehr als durch

Unger ist die F.-Forschung beeinflufit worden
durch Mommsens Vermutung, dafi Domitius als

Erbauer der Regia die Eintragung der Magistrats-

liste veranlafit habe (s. o.). Wer diese Com-
bination', die Mommsen (Rom. Forsch. II 76)

fiir .unabweislich 4 halt, teilt, fiir den liegt es

nahe, mit Hiilsen (Arch. Jahrb. 1889, 247) in

den Regiainschriften eine ,Marmorkopie der Ma-
gistratsliste, des wichtigsten Dokumentes in der

Amtswohnung des Pontifex maximus', zu erblicken

und ihnen jene Autoritat einzuraumen, welche
sie in der letzten Zeit bei vielen Forschern ge-

nieBen. Aber auch bei diesen ist nicht ganz
der Argwohn geschwuncten, der infolge der vielen

abfalligen Urteile in Detailuntersuchungen her-

voigerufen wurde; vgl. Eolzapfel Jahresber.

CXXIV 200f.

Wenn wir aber, was mir auBer Zweifel za
.stehen scheint, Augustus als den intellektuellen

Urheber der Magistratstafel anzunehmen haben,
dann verliert ihre Glaubwiirdigkeit die wichtig-

sten Stutzen. Auf dieser Anschauung fufitWachs-
muth, der a. a. 0. 631 im groBen und ganzen
ein zutreffendes Urteil iiber den Wert der capi-

tolinischen F. gefallt hat. Er erblickt in den
Consular- und Triumphal-F. einen ,verhaltnis-

maBig recht zuverlassigen Teil der Uberlieferung'.

Nur der Grundstock sei aus den Pontificaltafeln

entnonrmen, deren altester Teil erst durch Re-
konstruktion gewonnen worden sei ; erst seit dem
irallischen Brande seien dieselben aus gleiehzei-

tigen Aufzeichnungen hervorgegangen. Ihre ur-

sprungliche Gestalt sei in keiner der uns erhal-

tenen Listen wiedergegeben. Unzweifelhaft seien

die auf der Regia eingetragenen Consular-F. eine

offizielle Publikation/ doch habe ,die offizielle

.Sanktion eine zur Zeit des Augustus bereits vor-

handene und buchmaBig verbreitete Liste erhalten,

die als die Arbeit eines antiquarischen Gelehrten
gelten muB (633 1, wenn wir diesen auch nicht
mit Sicherheit zu nennen vermogen'. Die grOBere
Wahrscheinlichkeit spreche dafur, dafi Atticus
dieser ,Gelehrte ( gewesen sei. Nach meinen er-

gan2enden Ausfuhrungen ist an der Urheberschaft
des Atticus kaum zu zweifeln. Seine Beamten-
liste konnte um so eher die offizielle Sanktion
erhalten und zur Publikation auf der Regia be-

itimmt werden, als er sich bei ihrer Zusammen-

stellung der Annales maximi bediente. Hatte
Atticus die Liste der pontificalen Publikation
blofi erweitert, um dieselbe mit den Resultaten
der astronomischen Berechnungen seiner Zeit in

Einklang zu bringen, dann wurden wir uns, abge-
sehen von den Dictatorenjahren, wenigstens seit

dem gallischen Brande im wesentlichen auf die An-
gaben der Liste verlassen konnen. DaB die genea-

logischen Angaben und die vielen Cognomina nicht
10 tmverfalschte fjberliefenmg sind, dariiber sollte bei

dem heutigen Stande der rtimischen Geschichts-

forschung kein Zweifel mehr obwalten. Allein der

Verfasser der capitolinischen Magistratsliste hat
die offizielle Liste der Pontifices nicht bloB er-

weitert, sondern auch umgestaltet, und zwar im
engen Anschlusse an die sullanischen Annalisten.

Dim war cs zu tun um eine vollstandige , reich

ausgestattete Liste, nicht um eine unverfalschte.

Vor allem hat er, wie es scheint, die Vaters- und
20 GroBvatersnamen fast dnrchweg angefuhrt, um die

Qualification der Beamten durch Ingenuitat zu
bezeichnen (Mommsen St.-R. 13 488, 2). Als
Hilfsmittel dienten ihm hierzu auBer anderen die

Cognomina, von denen er manche hie und da
auch solchen Mannern zuteilte, denen sie selbst

der verfalschten tTberlieferung nach noch nicht

zukamen. Ich verweise nur auf das Cognomen
Ahala bei den altesten Scrviliern. So kam es,

daB die capitolinische Liste alle iibrigen repu-
30 blikanischen Listen durch die Reichhaltigkeit der

Cognomina iibertraf.

Ich habe in meiner Abhandlung Die Diffe-

renzen zwischen der capitolinischen Magistrats-

und Triumphliste (1905) an zwei klassischen Bei-

spielen, die dem 5. Jhdt., also der Zeit nach dem
gallischen Brande, angehdren, gezeigt, daB gerade
die Angaben des beriichtigtsten Annalisten, des

Valerius Antias, in den capitolinischen Listen er-

scheinen, obwohl ihrem Verfasser ebenso. wie Li-

40vius besser beglaubigte Nachrichten vorlagen.

Aus den Angaben iiber M. Valerius Corvus (cos.

406 usw.) und L. Papirius Cursor (cos. 428 usw.)

lafit sich mit Sicherheit erweisen, daB die capi-

tolinischen Listen von den Verfalschungen der

rOmischen Geschichte durch plures eonsulatus
und falsi triumphi, iiber welche Cicero (Brutus

16) und Livius (VIII 40) Klage fuhren, nicht

verschont geblieben sind. Wenn nicht alles tauscht,

hat der Redaktor der cfipitolinischen Magistrats-
50 liste in den J. 435 und 453 bei der Verarbeitung

seiner Quellcn selbst ausgleichend mit einge-

griffen. DaB er sich zur Annahme der verfalschten

annalistischen Oberlieferung entschloB, hat der

Glaubwiirdigkeit der capitolinischen F. gewaltigen
Abbruch getan. Dadurch wurde die Konfusion
in der rOmischen Beamtenliste noch vermehrt.
Livius schliefit seine Klage mit den Worten: inde

certe et singulorum gesta et ptcbtica monummta
rerum eonfusa. Ich glaube (a. a. 0. 74) mit Recht

60 angenommen zu haben , daB Livius uuter den
ptiblica monumenta rerum vor allem die Listen

auf der Regia gemeint habe, an deren Angaben er

aus leicht begreiflichen Grflnden keine offene Kritik

ubte. DaB er achtlos an denselben voruberging,
obwohl er sie sicherlich recht genau kannte, ist

bezeichnend genug. Eingehende Untersuchungen
dftrften uns noch weitere Aufschlusse fiber die

vorliegende Frage geben. Einstweilen haben wi?
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aber kerne Qrsache, die capitolinischen F. hCher
einzuschatzen ala Livius seine publica monu-
Tfi^nta rerum.

e) Fasti triumphorum (triumpftales). So
wird haufig, obwohl ohne Berechtigung, das Ver-
zeichnis der rOmischen Triumphe auf den Pila-
stern der Regia genannt. Im CIL 1 2 p. 43 wurde
fur die Liste die Bezeichnung acta triumphorum
gewahlt. Diesen Ausdruckfinden wir bei Plin. n. h.

phieren KeB, so wird es auch in den einzelnen

Gentes Erinnerungstage gegeben haben, fflr die
man durch eine Triamphalfeier eine plausible Er-
klarnng fand. t)ber den Urofang der Falschungen
in der Triumphaltafel Iafit sich selbstverstand-

lich kein bestimmtes Urteil abgeben. line echten
und unechten Triumphe kOnnen wir ebensowenig
genau sondern, wie die echten und unechten Con-
sulate in der Magistratstafel. Bei der Benutzung

.XXVII 13: verba ex tpszs Pompei triumphorum 10 ist jedenfalls groBe Vorsicht geboten, und man
otis subiciam. Mit ffleichem Rechte kann auch wird srut tun. in alien ienAn Fallfln wr, *.nA*r_actis subiciam. Mit gleichem Rechte kann auch

die oft vorkommende Bezeichnung tabula triwm-
pkalis (Triumphaltafel) angewendet werden. Atil.

Fortunat. VI 625 Keil : in tabulis antiquis, quas
triumphaturi duces in Capitolio figebard usw.
Vgl. dazu Schon Die Elogieii 4f.

Die Triumphliste weist dieselben Fehler und
Vorziige wie die danebenstehende Magistratsliste
auf. Obwohl sie wahrscheinlich ungefahr 20 Jahre
spater eingetragen wurde ala diese , erscheint in 20 Nachrichten bei rOmischen Geschichtschreibem

wird gut tun, in alien jenen fallen, wo ander-
weitige Nachrichten gegen die Echtheit eines
Triumphes sprechen, der Triumphaltafel nicht zu
trauen. Ich habe zu diesem Zwecke a. a. 0. die

Nachrichten uber rOmische Triumphe der repu-
blikanischen Zeit mit moglic-hster Vollstandigkeit
zusammengestellt. Zur Erganzung der Lucken
in den erhaltenen Fragmenten sowie der fehlenden
Triumphe sind wir fast ausscbliefilich auf die

ihr auch nicht eine wesentliche Differenz gegen-
iiber der Beamtenliste. Ton den zwei einzigen im
CIL 12 angenommenen Differenzen, die beachtens-
wert waren, ist die eine (im J. 435) nach dem jung-
sten F.-Funde, die andere (im J. 453) nach meinen
Ausfiihrungen (Die Differenzen 19ff.) als nicht
vorhanden zu betrachten. Allem Anscheine nach
war die Eintragung der Triumphinschriften auch
bpTPlffi 711V r
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angewiesen. Auf Grund derselben war es mOg-
lich, die ganze Liste, abgesehen von den Tag-
daten, mit ziemlicher Sichcrheit zu rekonstruieren.

Eine solche Liste ist unter Mitbeniitzung meiner
Vorarbeiten auch im CIL 12 p. 168ff. wieder-
gegeben.

Fiir einige Jahre konnten auch inschriftliche

Fragmente zweicr weiterer Triumphlisten heran-
bereits zur Zeit des Neubaus der Regia geplant gezogen werdcn. Das kleine Fragment der ta-

eicher Zeit mitZObitia Tolentinas (CIL IX 5564 = CIL 12 p. 75)
gewesen. Warum sie nicht zu gleicher

der Magistratsliste erfolgte, lafit sich nicht mit
Sicherheit erweisen, Vielleicht wurde durch den
im J. 722 = 32 erfolgten Tod des Atticus die Ar-
beit unterbrochen. Wenn der Nachtrag erst um
740 erfolgte, dami werden wir aus gnten Griinden
in Verrius Flaccus jene Personlichkeit vermuten
konnen, die nach den Vorarbeiten des Atticus
das begonnene Werk vollendete. DaB dieser Ge-
lehrte in dem Naclitrage auf der Regia die Jahre

enthalt kargliche Reste von vier Trmmphen aus
den J. 559 und 560. Bedeutender sind die Reste
der tabula triumphorum Ba-rberiniana aus den
J. 711—73:1 Vgl. CIL 1 2 p . 76—78. Sie sind
eingemauert yor dem Eingange in die Bibliotheca

Barberiniana in Rom. Bemerkenswert ist in ihnen
die Angabe palm-am dedii. Vielleicht gestattet
dieser Ausdruck eine Vermutung uber den ur-

spriinglichen Aufstellungsort dieser Inschriften.
nicht Tarroniach ziihlen konnte, wie in seinen 40 Vgl. CIL la p. 78: Sane cum palma laurusque
F. zu Praeneste, ist selbstverstandlich.

Zu den bemerkenswertesten Angaben der Trium-
phaltafel gehoren die Tagdaten. Sie sind von
ungemeiner Wichtigkeit fiir die Tflmische Chro-
nologie. In der letzten Zeit neigte man mehr
der Anschauung zu, dafi die Triumphinschriften
ein verliifilicher Auszug aus den Annales maximi
seien; vgl. Cichorius o. Bd. I S. 2255. Sicher-

lich hat der Verfasser der Triumphliste die An-

triumphales poni solitae sint Jovi in templo Co-
pitolino, eodem quoque loco memoriae traditum
fuisse, qui duces triumpho acta quibusque diebus
ea obtulcrint rerisimile est.

Die Triumphtafel schliefit mit dem J. 735.
Der Triumph des Cornelius Balbus in diesem
Jahre bildete den AbschluB der repnblikanischen
Triumphalfeier. Bekanntlich hat Agrippa jeden
Triumph abgelehnt und auch Augustus gestattete

nales maximi benutzt, aber er hat auch fast samt- 50 im J. 742 dem Tiberius den vom Senate be-
liche Falschungen, besonders jene der sullaniscben wilhgten Triumph nicht. Von den wesentlich ver-
Annalisten mit aiiftrennmmen. da tainpr vnn Hpti schieclenen Triumphen der Kaiserzeit ist daher

auf der Regia mit gutem Grunde keiner mehr
verzeichnet worden.

Literatur: CIL I 2 p. Iff. Mommsen Bdm.

Annalist-en mit aufgenommen. da keiner von den
zweifelhaften Triumphen, die uns vor allem aus
der Zeit der Samniter- mid Etruskerkiiege iiber-

liefert werden, fehlt; vgl. Schfin Das capitoli-

nische Verzeichnis usw. Hff. Die Erfinder hatten
sicherlich auch den Triumphaltag bereits ange-
geben, dies schon deswegen, um ihre Fabschungen
glaubwiirdiger zu machen, wenn ihre falsi triumphi
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Triumphen in den offiziellen Aufzeichnuneren der antiauissimis . Leirjzterer Studien IX 171—2fi2;Triumphen in den offiziellen Aufzeichnungen der
Pontifices und wohl auch in den Triumphalnach-
richten im Tempel des Iuppiter Capitolinus an-
gegeben waren. Die Erfindung machte Anna-
listen wie Valerias Antias gewifi keine besonderen
Schwierigkeiten. Wie man einen Eomuloa am
1. Mftrz, einen Servius Tollius am Dedikations-
tage des Tempels der Fortuna Primigenia trium-

antiquissimis , Leipziger Studien IX 171—262;
Art. Annales o. Bd. I S. 2248ff. Nichols ROm.
Mitt. 1886, 94—98; Archaeologia Lond. voL L
227—250. Jordan Bom. Mitt. 1886, 99—111;
Top. I % 298—304. 423—429. Hfllsen Arch.
Jahrb. 1889, 228—253; Ram. Mitt. XIX (1904)
117ff.; Beitr. z. alten Gesch. U 248E; Herm.
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Die Kalendertafel der Pontifices 88ff. linger
Jahrb. f. Philol. 1891, 289-321. 465-496. 625
—655. Wachsmuth Einl. in das Stud, der alt.

Gesch. 301. 631ff. Gardthausen Augustus und
seine Zeit I 2, 897: G. SchOn Das capitolinische

Verzeichnis der rom. Triumphe, 1893; Die Elo-

gien des Augustusforum , 1895; Der Anteil des

Domitius Calvinus an der Regia und an den ca-

pitol. Fasten, Wiener Stud. XXIV 325ff.; Die

Differenzen zwischen der capitol. Magistrats- und 10

Triumphliste, 1905. Vgl. Pais Storia di Roma,
1899 und Holzapfel in Bursians Jahresber.

CXXIV 200f.

B. Sonstige Consulnverzeichnisse der
republikanischen Zeit.

Neben der capitolinischen Magistratstafel haben

wir noch eine Reihe von inschriftlichen Frag-

inenten, auf denen eponyme Beamte der romi-

schen Republik verzeichnet sind. Sie sind als

f. minores (I—XVII) in CIL 13 p. 55ff. ver-20

Cffentlicht. Es sind teils Reste von Consular-F.,

welche die Namen der Consuln im Kominativ an-

fiihren, aber nicht so ausfiihrlich wie auf der Regia,

teils sind es Fragmente von Verzeichnissen von

Priestereollegien, von niederen Beamten in Rom
und von Munizipalbeamten, denen zur Datierung
die eponymen rOmischen Beamten beigegeben sind.

Diese Kamen. sind fast durcliweg im Ablativ ge-

geben ebenso wie in den hieher gehorigen in-

schriftlichen Fragmenten iiber die Latin erfeier, 30
Zur Rekonstruktion der Magistratsliste liefern

sie nur einen geringen Beitrag. Die wichtigsten

Behelfe hiefur sind die Liste des Chronographen
vom J. 354, die F. des Hydatius (= Chronicon

Paschale) und die Eponymenlisten , welche wir
aus den rOmischen Geschichtschreibem gewinnen.

Eine ubersichtliche 2usammenstellung dieser Be-

helfe hat Mommsen im CIL 12 p. 98ff. gegeben.

Ofters und ziemlich eingehend wurde von diesen

Listen der republikanische Teil des Chronogra-40
phen (vgl. o. Bd. Ill S. 2778) und der fasti Hy-
datiani (\gl. o. Bd. Ill S. 2459) besprochen, doch
sind die bisherigen Resultate nicht ganz befrie-

digend. Sicherlich stammt der republikanische

Teil des Chronographen aus der gleichen Liste

wie die capitolinische Magistratstafel, ihr gegen-
aeitiges Verhaltnis ist aber noch nicht geniigend

aufgeklart. Der republikanische Teil der F. des

Hydatius soil nach Cichorius (De fast. ant.

159ff.) auf Licinius Macer zuriickgehen, wahrend 50
Mommsen fiir sie die gleiche Quelle annahm
wie bei der capitolinischen Magistratstafel und
beim Chronographen. Er vertrat diese Anschau-
ung neuerdings ausfiihrlich gegeniiber Cichorius
im CIL P p, 85ff. Ich kann ihm nicht bei-

stimmen. Wie wir sahen, mufite der Verfasser
der capitolinischen Magistratsliste, um die magere
offizielle Liste auszugestalten, die Nachrichten
bei den Annalisten heranziehen. Es war fiir ihn
das einfachste, wenn er sich zu diesem Zwecke 60
«ine annalistische Eponymenliste anlegte. Eine
derartige annalistische Liste dfirfte meines Er-
achtens den f. HydaOani zu Grunde liegen, doch

Slaube ich nicht, dafi sie aus Licinius Macer ge-

ossen sei. Vgl. Schfln Die Differenzen 37. Vor
allem mit Hilfe des Chronographen und der F.

des Hydatius lafit sich der grOBte Teil der capi-

tolinischen Magistratsliste, abgesehen von genea-

logischen Notizen und von den Consulartribunen-

jahren, rekonstruieren. Eine solche Liste mit

Angabe der fur die Quellenfrage notwendigen

Stellen fehlt uns noch, doch haben wir eine treff-

liche und zur Orientierung sehr brauchbare Ta-

belle bei Fischer Romische ^eittafeln von Roms
Griindung bis auf Augustas Tod, 1846. Fiir die

J. 506—219 v. Chr. vgl. Matzat Romische Chro-

nologie II 1884.

C. Eponyinenverzeichnisse der Kaiser-
zeit.

DaB auch in der Kaiserzeit nach Consuln datiert

wurde und zwar in der Regel nach den consules

ordinarii, ist bereits betont worden, ebenso, daB

der Versuch einer Kaiserdatierung nach der tri-

bunieia potestas nicht durchgcdruugen ist. Vgl.

Mommsen St.-R. 13 580. 113 90"f. 795f. Ein

grotSeres inschriftliche s Verzeichnis der eponymen
Beamten der Kaiserzeit steht uns bisher nicht

zur Verfugung, doch ist es sicher, dafi nach dem
Vorbilde auf der Regia in Rom auch in der Kai-

serzeit Steinlisten angelegt wufden. Ein kleiner,

aber, wie es scheint, bedeutsamer Fund dieser

Art ist in den letzten Jahren bekannt geworden.

Es ist dies ein F.-Fund aus Teanum, Angaben
uber das J. 46 n. Chr. enthaltend. Hiilsen ver-

mutet (Rom. Mitt. 1904, 322ff.), dafi dieses Frag-

ment zu demselben Denkmale gen Ore wie ein in

der Nahe von Teanum gefundenes Fragment (CIL

X 4631), das jetzt verschollen ist. Dasselbe ent-

halt Angaben aus dem J. 289 n. Chr. Ist diese

Vermutung richtig, dann muGte diese Liste min-

destens 244 Jahi-e umfassen. Mit Recht nimmt
Hiilsen in dem Falle an, dafi dieses Denkmal die

Wande eines Offentlichen Gebaudes geziert haben

miisse. Ein groBerer Fund eines derartigen Denk-

mals ware fiir die Kaiserzeit von groBer Wich-

tigkeit. Einstweilen sind fiir uns die wichtigsten

Quellen Kalenderlisten , vor allem der Chrono-

graph vom J. 354, dessen Liste bis zu diesem

Jahre reicht, und die f. Ilydatiani, die bis 468

n. Chr. reichen. Dazu kommen Nachrichten aus

Schriftstellern und die unzahlige Menge von In-

schriften, die eponyme Beamte mit enthalten.

Von modernen Zusammenstellungen vgl. vor allem

Klein Fasti consulares a Caesaris nece usque

ad imperium Diocletiani (44 v. Chr. bis 284 n.

Chr.). Clinton Fasti Romani a. p. Chr. 15

—578. Mommsen Chron. min. [SchOn.]

Fastida, Konig der Gepiden, besiegte die

Burgunden und andere germanische Velker, wurde
aber von Ostrogotha, dem Konig der Goten, ge-

schlagen. lord. Get. 17, 97—100. [Seeck.]

Fastidiosus, africanischer Theolog um 523.

Katholisch erzogen, MOnch, Presbyter, bricht er

sein Monchsgelubde und schlieBt sich dem Aria-

nismus an, stirbt aber schon nach zwei Jahren.

Wir kennen ihn aus dem liber J des Fulgentius

Ruspensis ad Victorem (Migne lat. 65, 507

—

528), der contra sermonem Fastidiosi Ariani
gerichtet ist, und aus nr. 9 unter des Fulgentius

Briefen (a. a. O. 372—377), wo jener sermo von
einem mit Fulgentius befreundeten Laien zur

Widerlegung an diesen ubersandt wird. Der Ver-

fasser hat sich eine Art von monophysitischem
Arianismus zurechtgemacht; bemerkenswert ist

der Vorwurf des Fulgentius ad Vict. c. 10, daB
F. die Halfte jenes sermo wOrtlich aus seinen
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wahrend des sardinischen Esils an Stephania ge-
sandten Briefen abgeschrieben habe. Wegen der
Geringfugigkeit der noch vorhandenen Literatur
arianischen Ursprungef hat jener sermo iminerhln
ein Interesse; einzelnes, wie die Anreden pruden-
tissimi fratres, doctissimi Ghristiani, erweckt
allerdings Zweifel an der Zuverlassigkeit der
Urkunde. [Julicher.]

Fastidlus, britischer Bischof — der alteste

Cod. hat bio ft Britto statt Britannorum episcopus 10
de vir. ill. 57 — urn 430, der nach Gennadius zwei
Schriften rait r&hmlicher Lehre geschrieben hat,

ad Fatalem quendam de vita Christiana und do
viduiiate servanda. Beide schienen verloren, bis

L. Holste in eineni alien Codex Casinensis einen
bis dabin dem Augustinus zugesohriebenen Traktat
de vita Christiana in Uber- und Unterschrift als

Werk des Bischofs F. verzeichnet fand und 1663
einen verbesserten Text rait dem Namen des wirk-
lichen Autors verOffentlichte. Gegenuber den 20
BedenkenvonPagiundWalchhatC.P.Caspari
in umsichtigsterErOrterung(Briefe, Abhandlungen
und Predigten usw. Christiania 1890, 352—375)
dieWabrscheinlichkeit der Annahme dargetan, daB
F. der Verfasser jener pseudoaugustinischen Ab-
handlung ist. Allerdings ist es ein Irrtum, wenn
Gennadius den Adressaten einen Mann nam ens
Fatalis sein laBt, die Schrift richtet sich an eine
Witwe; auch wird, was er als zwe ite Schrift hin-
stellt, nur das 15, (letzte) Kapitel von de ?;itaZ0
ekristiana gewesen sein, das jetzt die Uberschrift
viduarum triplex genus tragt. Dann besitzen
wir von F. noch ebensoviel wie Gennadius; altere

Briefe an die vidua, die F, gelegentlich erwahnt,
sind wohl verloren. Das allerdings in echt popu-
larem, warmem Ton gehaltene Schriftstiick ist

besonders dadurch interessant, daB sein Verfasser
Pelagianer war. Durch eine seltsame Ironie des
Scbicksals hat man im Mittelalter sich uicht bloB
an seinem Buch erbaut, sondern es dem Todfeinde 40
des Pelagius, dem Augustin, zugeschrieben. F.,

der wohl nicht der Bretagne, sondern GroBbri-
tannien zugeschrieben werden mufl, beniitzt Schrif-

ten des Pelagius und gebraucht die Bibeliiber-

setzung des Hieronymus, s. Berger Histoire de
la Vulgate 30. Text bei Migne lat. 50, 383—402
und 40, 1031—1046. [Julicher.]

Fata scribunda s. Fatum.
Fatua, Fatuclns, Fatnus s. Faun us.

Fatum. Dieser Begriff gehtirt nur in sehr 50
bedingter Weise in die rOmische Keligionsge-
schichte. Wenigstens erweisen sich die Versuche,
aus den zahllosen Erwahnungen bei Schriftstellern

und auf Inschriften altrOmische religiose An-
schauungen herauszulesen, bei naherem Zusehen
fast samtlich als verkehrt. Einen sicheren Aus-
gangspunkt haben wir an dem Worte selbst: f.

bedeutet den Spruch, Ausspruch. Aber wessen *?

Das ist die Frage. Die umfangliche, i tires reichen
Materials wegen sehr dankenswerte Darstellung 60
von Pi. Peter in Pioschers Lesikon I 1446ff.
bleibt bei der alteren, ja sehr alten Ansicht stehen,

der rOmische Glaube habe das f. als Spruch der
Gutter (namentlich des Iuppiter) , als deren in
Worten festgesetzten Willen verstanden. Aber,
abgesehen davon, dafi ea nicht leicht ware, den
Cbergang za dem fast immer absolut gebrauchten
Begriff f. von hier aus sprachlich ganz zu be-

greifen, gibt uns die rOmische Uberlieferung selbst
nicht das mindeste Eecht zu dieser Annahme.
Sie stiitzt sich auf Stellen, in denen vom f. der
Gotter im allgemeinen oder einzelnerinsbesondere,
namentlich des Iuppiter, die Kede ist, tibersieht
aber, daft diese samtlich von Dichtern stammen
(Vergil, Horaz), die unter dem Einflufi griechi-
scher Anschauung und Ausdrucksweise stehen. Im
altgriecbischen Glauben steht die MoiQa bald
ilber den Gottern, bald ist sie identisch mit
ihrem Willen, ist sie dessen Vollstreckerin (vgl.

Gruppe Griech. Mythol. 990ff.), und das gilt
ganz besonders von Zeus. Daher die bekannten
Ausdriicke pcoTqa fteav, Aid; aha. So lesen wir
bei Verg. Aen. VII 50 fato divom, VII 239
fata deum. Analog der A tog aha heiBt es Verg.
Aem IV 614 fata Iovis-, Stat. Theb. I 213 voeem
{Iovis} fata seeuntur. Auf Iuno iibertragen Verg.
Aen. VIII 202 : Hercules wird zu seinen Arbeiten
gezwungen fatis Iunonis iniquae. VII 203 ruft
die Gottin aus: heu stirpem invisam et fatis
contraria nostris fato Phryguml Bei Horat.
carm. Ill 3, 57ff. sagt die Gottin: bellicosis fata
quiritibus hae lege dieo, ne . . . In diesen Fallen
sind allerdings Gotterwille und f. identisch, wie
ja so oft im Griechischen, und so sagt Serv. Aen.
VII 50 (fato dwom) : fato autem dieit volun-
tate, nam dii id faniur quod sentiunt; derselbe
Aen. IV 614 (fata Iovis): id est Iovis voluntas;
zu VIII 292 (fatis Iunonis iniquae) : id est volun-
tate (aber die erweiterte Fassung setzt hinzu:
vel eerte responsis)

; die X 628 an Iuppiter ge-
richteten Worte der Iuno quae voce gravaris
erklart er mit quae negas fato. vox enim Iovis
fatum, est; zu XII 808 Iuno, sciens fatum esse
quidquid Iuppiter dixerit. Danach Isid. orig.

VIII 11, 90 fatum autem, dicunt quidquid dii
fantur, quidquid Iuppiter fatur ; vgl. noch Serv.
Aen. I 299. VII 293. Non. p. 303. 455 fatum,
sicuti comm,uniter intellegitur , significantiam
decreti habet; e doctis tamen indagatiombus
invenimus positum esse pro voluntate. Schol.
Stat. Theb. I 213. Wenn aber auf diese Weise
die. betreffenden Dichterstellen eine richtige Er-
klarung finden (fur Vergil vgl. Heinze Vcrgils
epische Technik 287ff., dem ich aber nicht in allem
bestimmen kann), so erfahren wir doch dam it tiber

den ursprunglichen Begriff/*. absolut nichts. Wich-
tigere Erwahnungen aber fuhren auf den rechten
Weg. Fata sind Orakel (vgl. Plaut Bacch. 953ff.)

bei Cic. de divin. I 100 (ex fatis, quae Veientes
scripta haberent); Catil. Ill 9 (ex fails Sibyl-
linis haruspicumque responsis). Liv. X 82 (de-

mmviros sacris fadundis carminum Sihylkte
ac fatorum populi huius interpretes) , vgl. V 16,

8. F. ist also der Schicksalsspruch, die AuBe-
rung iiber das, was sein wird. keine Willenser-
klarung der Gotter. Liv. XXV 12, 6 sagt der
vates Mareius am Sehlusse seiner Prophezeiung

:

nam miki ita Iuppiter fatus est. Die ,Sprecherl

sind allerdings zumeist gOttliche Wesen (aucb.

dem Anchises wird das fari verliehen, Enn. ann-
I 19 Vahlen), aber eben solche, die weissagend
die Zukunft kunden (vgl. Enn. trag. frg. 43 Ribb.s,
wo Cassandra von sich sagt : Apollo fatis fandi*
dementem irwitam del). Unddas ist vor alien
anderen der Gott, der aus dem Wald seine be-
deutungsvolle Strmme.erschalleii lafit, von dem

Italae gentes omnisque Oenotria teUus in du~

His respoma petunt (Verg. Aen. VII 85): Faunus.

Ihra kommt das fari zn (Varro de 1. 1. VII 36),

woraus eine falsche Etymologie seinen Namen
ableiten wollte. Seine die Zukunft enthullenden

Spriiche hatten das MaB des Saturniers. Von

diesem fari oder fata eanere heiBt er auch Fa-

tuus oder Fatuelus , und seine Genossin Fauna

Fatua (dariiber ausfiihrUch Art. Faunus). Das

Schicksal hat also die Bezeichnung f deshalb

bekommen, weil es als Spruch, Weissagmig aus

dem Munde gottlicher Seher verkiindet wird (so

urteilt auch Hild beiDaremberg-Saglio Diet.

des ant. II 1019 ; analog mit kymrischem tyngu

tynghed erklart J. Rhys International Folklore

Congress 1891, 150f. den Begriff des /. aus einer

alten Ausdmcksweise fari fatum alieui = einen

durch einen Zauberspruch fur die Zukunft binden;

diese Hypothese, der Lindsay -Nohl Latein.

Spr. 622 zustimmt, trifft, so geistreich sie auch

ist, angesichts der tfberlieferung schwerlich das

Richtige). Ein solcher Begriff war natiirlich nicht

recht dazu angetan, eine gottliche Vorstellung aus

sich zu entwickeln. Und doch scheint das Volk

daran keinen Anstofi genommen und die fata,

mit Beibehaltung des neutralen Namen s, personi-

fiziert zu haben. Wenigstens ist uns das in einem

Falle bezeugt, fur das Geburtsritual. Das Schick-

sal und seine Gotter stehen ja in besonders innigem

Zusammenhang rnit der Geburt des Menschen
(vgl. die MotQai und die germanischen Nornen).

So wird nach dem Zeugnis des Tertull. de anim.

39 in partu Lueinae et Dianas eiulatur . . . per

totam hebdomadam lunoni mensa proponitur

... ultima die Fata scribunda advocttntur.

DaB es sich hier urn gottliche Wesen handelt,

darf nicht bezweifelt werden (der Erklarungsver-

such von Weisweiler Jahrb. f. Philol. CXXXIX
1889, 39f„ vgl. Stolz Arch. f. lat. Lex. X 159f.,

ist verkehrt; scribunda hat aktiven Sinn, wie

Adolenda u. a.; entgegen den deutlichen Worten
Tertullians behauptet Jordan bei Preller Kora.

Myth. 3 II 104, 3 Fata scribunda sei weiblicher

Singular). Vom Sehreiben des Scbicksals hOren

wir auch sonst (vgl. Pind, Nem. 6, 6ff. xclIxeq

EfpaiiEQiav ova Etdoreg ovdk jiieta vvxras aufie ziot-

fiog oiav rtv'
i

eygaips dQauetv tzoti oidftiiav). In

einem Grabgedicht CIL VI 29426 (= Bucheler
Carm. epigr. 1164, 5) heiBt es: quo matri multos
scribsit (Parca), multos quoqfue) patri ingratis

annos ? Vgl. Ovid. met. XV 913f. Claudian. bell.

Gildon. 202f. Serv. Aen. I 22. Ob diese Fata
scribunda mit den schreibenden Schicksalsgott-

heiten italischer Kunstwerke etwas zu tun haben,
ist mindestens zweifelhaft.

Das ist aber auch alles, was wir von einer

Verehrung von Gottheiten des F.s im eehtromi-

schen Glauben allenfalls wissen. Denn wenn
Jordan bei Preller KOrn. Mythol. « n 194, 4
und Peter a. a. O. 1452f. aus den bekannten
Wendungen auf volkstumlichen Grabsteinen hoe
dedit fatus miki (CIL VI 4379 = Bucheler
81, 4, vgl. 145 Anm/i, hunc (fur hane) fatus

stats pressit (VI 10127), o fatum infelicem, qui

te{nobis abstulity (VI 22102 = Bucheler 92,

7), fatus quod voluit meus (VI 11592 = Bu-
cheler 146, 2, vgl. 149,8. 1537 B, 2. 1542,6),

lioe fuit fatus mens (X 5153 — Bftcheler 148,

Pauly-Wissowa VI

2), voluit me tottere fatus (Bucheler 646, 4),

utinam nos fatus iexisset utrosque (Bucheler
444, 2) einen mannlichen Fatus des Volksglaubens
erschlieBen wollten (vgl. aber VI 17196 und 8023
hoe dedit fatum mihi) und sich dafur auf malus
fatus, fatus mem bei Petron. 42. .71. 77 beriefen,

so haben sie, wie Wissowa Eelig. u. Kult. d.

Homer 214 treffend bemerkt, iibersehen, dafi fatus

eben nur eine der fur das Vulgarlatein charak-

10 teristischen Ersetzungen des Neutrums durch das

Masculinum ist (s. auch Lindsay -Nohl Latein.

Sprache 424). In diesem vulgaren fatus will

Jordan Hermes VII 197 gar einen genius er-

kenn en, was schon deswegen unmOglieh ist, weil

fatus auch gebraucht wird, wo es sich um Frauen
handelt (Bucheler 81. 146. 1537 B. Wissowa
a. a. O.). Nun finden sich allerdings auf einigen

Inschriften mannliche und weiblichc Fati und
Fatae (CIL V 5005 Fatis Fatabus. 5002 Fatis

20 masetdis. 4209 Fatabus). Allem diese Inschriften

stammen aus dem cisalpinischen Gallien, die

Weihenden tragen iiberdies ausgesprochen bar-

barische Namen. Wir haben es also hier zweifels-

ohne mit barbarisehen Gottheiten zu tun, denen
ein roraischer Name angepaBt ist (Wissowa a.

a. O. 214 ; vgl. die oberitalischen und gallischen

Parcae), Wie viele der in denselben Gegenden
gefundenen Weihnngen, in denen das Geschlecht

der Casusform wegen (Fatis, Fatorum) nicht be-

30 stimmt werden kann , diese barbarisehen Gott-

heiten angehen, llifit sich nicht feststellen. Zu-
sammengestellt sind dieselben von Ihm Bonn.

Jahrb. LXXXIII 177ff. (vgl. 68. 98ff.). Interes-

sant ist CIL V 4208 Fatis Dervonibus, womit
man die Matronae Dervonnae (Ihm a. a. O. 16.

100) zu vergleichen hat. Aber die Inschrift CIL
V 775 unterscheidet deutlich zwischen den romi-

schen und den barbarisehen Gottheiten: Fatis

divinfis) et barbariefis) (vgl. Wissowa a. a. O.).

40 Hinter diesen romiscben Gottheiten stecken aber

in Wirklichkeit die griechischen Moiren (vgl.

Wissowa a. a. O. 21 3f.). Eine griechisch-remi-

sche Inschrift aus Capua (CIL X 3812) gilt Ae-

GxoLvn Nsfiiosi xal ovrvdoiai •O'eoToi, in lateini-

scher Fassung: lustitiae, Nemesi, Fatis. Ge-

meint sind also die Moiren neben Themis und
Nemesis (Wissowa a. a. O. 213, 4). Bei den

Inschriften CIL II 3727. Ill 4151. XII 1281.

3045 (Fatis). VI 145 (- 30701 Fatis divinis)

50 sind die Abbildungen von drei Frauen, oder wenig-

stens Reste davon zii sehen; auf dem Grabge-

malde der Vibia (vgl. Maass Orpheus 220f.)

ist ein Mann zwischen zwei Frauen dargestellt,

und beigeschrieben Fata divina (CIL VI 142
5

Fatis ebd. 2189, dargestellt aber nur eine weib-

liche. oben verstiimmelte Gestalt, die einen FuB
auf ein Ead setzt. 31139 Fatis, unter lauter

weiblichen Gottheiten). Diese drei Fata sind

natiirlich die Moiren. Sie finden sich auGerdem

60 noch , mit der Beischrift Fatis vietricibus , auf

Miinzen des Diocletian und Maximian (Eckhel
D. N. VIII 6 ; vgl. auch victrieia fata bei Clau-

dian. consul. Stilich. m 127f.). Tria Fata
war die Bezeichnung einer Parzengruppe am Fo-
mm bei der Kirche S. Adriano (vgL Procop. bell.

Goth. I 25. Lib. pontif. ed. Mommsen p. 173
eedesiam beati Adriani m Tribus Fatis. Jor-
dan Topogr. II 482. I 2, 349. Hulsen Forma

65



urbis p. 93). In inschriftlichen Gedichten wer-
den tria Fata (= Moiren) genannt, CIL V 3143
(= Bucheler 1120 debita cum fatis venerit
hora tribus; zweideutig, weil es sich urn drei
Menschen handelt, die hier begraben warden sollen)
und Ephem. epigr. VIII 128 (= Bticheler 1169,
1 Fata deum tria; gleich darauf, v. 7, wird
Clotho genannt). Vgl. ferner Apul. de mundo 38.
Auson. Griph. 19 (p. 201 Peiper). Mart. Cap. VII
733. Fulgent, myth. 1 8. Neuerdings hat Usener
Eh. Mus. LVIII 12 fur die tria Fata wieder echt-
italisches Heimatsrecht in Anspruch genommen.
Es erscheint ihm unmOglich, die drei Schicksals-
gottinnen, die als tres Fortunae, tria Fata, tres
Parcae oder Fatae einen so wesentlichen Bestand-
teil dcs Volksglaubens gebildet batten, von den
griechischen Moiren abzuleiten. Urn diese Un-
wahrscheiiilichkeit besonders deutlich zu machen,
fuhrt er einige Zauberspriiche an, in denen tres
sorores oder tres virgines in der Rolle von Schick-
salsgottinnen auftreten. Allein die Volkstiimlich-
keit, die eine Vorstellung in spaterer Zeit erlangt
bat, kann doch schwerlich liber ibre urspriing-
licbe Heimat entscheiden. Nach Gellius III 16,
9ff. hat Varro die drei Geburtsgottheiten Parca,
Nona, Decima als tria Fata zusammengefaflt,
wahrendCaesellius Yindex Nona, Decima, Morta
als nomina Parcarum verzeichnete. 1st nun so
in den meisten Fallen fur die griechischen Moiren
trotz_ ihres weiblichen Geschlechts die neutrale
Bezeichnung Fata beibebalten worden (vgl. noch
CIL X 3336 ana Misenuin: deo magna et fato
bono, i%qj ftsyump xal xaljj uolga. VII 370 fato
bono), so mag doch, wie bei den oben bespro-
chenenbarbarischen Gottheiten, in einzelnen Fallen
auch der Vorstellung der griechischen das gram-
matische Geschlecht gefolgt sein, so daB in CIL
II 89 Maria Euprepia, quai (= cui) Fatfaje
concesserunt vivere anfnjis . . . . , mid vielleicht
auch in der schon oben erwahnten Inschrift V
4209 Fatabus ... v. .s. 1. m. diese zu erkennen
waren. Auf sie beziehcn sich endlich noch die
im Kalender des Philocalus zum 29. und 30. Sep-
tember verzeichneten ludi fatales (CIL 12 p. 272).
Die romanischen Sprachen haben bekanntlich fata
als Femininum erhalten und fortgebildet: span.
hada, provenc. fada, franz. fee (vgl, Ihm a. a. 0. 68).

Die weitere Verfolgung des F.-Begriffes gehOrt
in die Geschichte der von den Gxiechen abhitngigen
Philosophie und Poesie, ist also auf rOmischem
Boden allein unmOglich.

Literatur: Pre Her -Jordan Rom. Mvthol. II
194f. K. Peter in Eoschers Lex. I 1444ff
Hild Diet, des ant. LT HU6ff. Wissowa Relig
u. Kult d. Rom. 213f. [Otto.]

Fauces heiBt nach Vitruv. VI 3, 6 der Gang,
der im rOmischen Hause von der Hausture ins
Atrium fuhrt. Dies ergibt sich mit Sicherheit
aus dem Vergleich der Vitruvstelle mit den pom-
peianischen Hausern; denn nur auf diesen.Gang
pa fit die Vorschrift, daB er an kleineren A trien
2
/3i an groBeren die Halfte der Breite des Tabli-
nums haben soil. Ganz unhaltbar ist die altere
Erklarung, als sei F. der neben dem Tablinum
aus dem Atrium in die hinteren Raume fiihrende
Gang. Denn dieser nicht immer vorhandene, bei
seiner Lage in einer Ecke des Atriums wenig in
die Augen fallende Gang ist stets und ohne Ruck-

sicht auf die Gro\Be des Atriums und Tablinums
sehr schmal, etwa 1 m, und es ist undenkbar,
daB Vitruv seine Breite in obiger Weise bestimmt,
aber keine Vorschrift ftir den groBen and hohen,
dem Tablinum gegenuberliegenden Eingangsraum
gegeben haben sollte. Die TJnmOglichkeit dieser
Erklarung ergibt sich aber auch aus folgender
Rechnung. Das Tablinum und der Gang neben
ihm, beide auf der Riickseite des Atriums' Ke-

lt) gend, konnen natiirlich zusammengenommen nicht
breiter sein als dieses. Nun soli nach Vitruv
bei Atrien von 20—30 FuB Breite das Tablinum
2
/3 der Breite des Atriums, die F. s/„ der Breite
des Tablinums haben, zusammen also io/

9 der
Breite des Atriums, wozu noch die Zwischenwand
kommt und wobei noch vorausgesetzt ist, was
als Kegel ganz unzulassig ist, daB das Tablinum
nicht in der Mitte der Riickseite des Atriums,
sondern an einer der Ecken liegt ; bei der regel-

20 mafiigen Lage in der Mitte wachst die Breite
der beiden Raume auf w/

9 der Breite des Atriums.
Sie konnen also nicht beide auf der Riickseite
des Atriums liegen. Ist aber der Gang neben
dem Tablinum ausgeschlossen, so bleibt fur F.
nur der Eingangsraum ubrig.

Es ist selbstverstandlich, daB nicht immer
und iiberall nach der Vorschrift Vitruvs gebaut
wurde. Sie ist in Pompeii nicht eingehalten wor-
den

;
hier bleibt die Breite meist unter der Halfte

30 des Tablinums ; bisweilen wird diese um ein we-
niges uberschritten, ganz selten betrachtlich ; so
in dem Hause Man Pompeii in Leben und Kunst
286, ferner in der Casa degli Scienziati, Reg. VI
ins. 14 nr. 43. GrundriB in Pompei e la regionc
sotterrata, Napoli 1879 Taf. II. Fur die Hobe
gibt Vitruv keine Vorschrift. In Pompeii ist sie
in den monumentalen Hausern der vorrOmischen
Zeit nur ein einzigesmal kenntlich (Mau a. a. 0.
285f.); hier betragt sie 5 m, li/

2 mal die Breite
40 und bleibt nicht viel unter der des Tablinums.

Auch sonst aber (z. B. Casa del Fauno, Mau
a. 0. 276) ist kenntlich, daB die F. in dieser
Zeit betrachtlich hoch waren. Mit ihren als Pi-
laster ausgebildeten Ecken gegen das Atrium,
iiber denen natiirlich ein Gebalk anzunehmen
ist, waren sie ein wesentlicher Bestandteil der
monumentalen Atrien dieser Pcriode. In der
romischen Zeit wird alles dies kleiner und nie-
driger, ohne daB sich eine Kegel angeben lieBe;

50 auch werden die Ecken nicht mehr als Pilaster
gebildet, so daB hier, wie am Tablinum (s. d.),

der monumentale Charakter verloren geht.
Es ist in Pompeii Regel, daB die F. sich frei,

obne VerschluB, auf das Atrium offnen. Nur in
ganz vereinzelten Fallen haben sich Spuren einer
Tiire gefunden, die aber nicht die ganze H6he
der F. hatte und nach der Art der Spuren wohl
als eine leichte Gitterture zu denken ist; Over-
beck-Mau Pompei i* 255. Solche Turen sind

60 in Pompeii nur aus spaterer Zeit nachweisbar;
vielleicht aber sind sie ein Nachklang einer grie-
chischen Sitte. Bei Vitruv. VI 10 (7), 5 kann unter
prothyron, da es von vestibulum unterschieden
wird, nicht wohl etwas anderes verstanden werden,
als die F. Nun hiefi naeh Vitruv, a. 0. das
Prothyron bei den Griechen dtd&vgoy, was am
ehesten einen Raom zwischenzwei Tnren bedeuten
kann. Darnach hatte es also im griechischen Hause
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einen Gang gegeben, der von auBen in den Haupt-

innenraum fuhrte und an beiden Enden verschlossen

war, wie die F. mit der Ture gegen das Atrium.

Von aufien sind die F. entweder unmittelbar

von der StraBe zugauglich, oder es ist ihnen ein

Vestibulum vorgelegt, d. h. die Tiire liegt nicht

gleich am Anfang des von der StraBe ins Atrium

fuhrenden Ganges, sondern etwas weiter einwarts,

so daB sie ihn in zwei Teile teilt, von denen der

Faventlus, Vicarius Italiae im J. 365, Cod.
Theod. XI 1, 12. [Seeck.]

Favianenses, Favianis '
s. F afi a a.

Favisao Capitolintte heiBen nach Varro bei

Gell. II 10 (vgl. Paul. p. 88. Placid. Corp. gloss.

lat. V 22, 1 = 68, 6 = 69, 2) die unterirdischen,

in den Fels getriebenen Kammern und Schachte
unterhalb der Area des capitolinischen Temp els,

die als Aufbewahrungsraum fiir nicht ausgestellte

auBere, auf die StraBe geoffnete vestibulum, der 10 Weihegaben und reponierte Gotterbilder dienten

:

innere, auf das Atrium geoffnete F. heiBt. Hier

uber s. Vestibulum.
Verg. Aen. VI 273: vestibulum ante ipmtm

primisque in faueibm Orei stimmt mit obiger

Erklarung; ante bezeichnet die dem Hause zu-

gewandte Seite des Vestibulum, wie in der Pa-

rallelstelle II 469 : vestibulum ante ipsum pri-

moque in limine Pyrrhus exidtat, wo es gar-

nicht anders verstanden werden kann, da Pyrrhus

ihre Esistenz machte bei der Wiederherstellung

des Capitols durch Q. Lutatius Catulus die ge-

plante Tieferlegung der ganzen Area unmoglich.

Das Wort scheint urspriinglich die Zisterne zu

bezeichnen (Gell. a. a. 0. 3 cellos quasdam et

eisterms. Paul. p. 88 favisae : locum sie appel-

labani, in quo erat aqua inelusa cirea templa.

sunt auteni qui putant, favisos esse in Capitolio

usw. nach Varro), und darum ist die Herleitung

doch nicht aufierhalb des Vestibulum stehend die 20 von fovea (Froehde Ztschr. L vergl. Sprachf.

innerhalb desselben befindliche Tiire angreifen

kann. Ivanoff Ann. d. Inst. XXXI 1859, 82ff.

Mau Pompeii in Leben u. Kunst 2311 Gree-
nough Harvard studies in class, phil. I 1890, 1

—12. [Mau.]

M, FauciuSj M. f. aus Arpinum, von seinem

Landsmann Cicero 708 = 46 an Brutus empfohlen,

als er in Angelegenheiten der Gemeinde das von

diesem verwaltete Oberitalien aufsuchte (Cic. ad

fam. XIII 11). [Mirnzcr.]

Faventia, 1) Faventia {^avrvxia Ptolem. Ill

1,46; $a($evtia Steph. Byz.; Einwohner Faven-
tinus), Stadt in Oberitalien an der Via Aemilia,

jetzt Faenza. Dem Namen nach, wie Fidentia und
Pollentia, romische Griindung aus der Zeit der

Okkupation des gallischen Gebiets und zur Tribus

Pollia gehtirig, wird sie zum erstenmal genannt

im Biirgerkrieg von 82 v. Chr., wo Metellus die

Marjaner aufs Haupt schlug (Liv. epit. 88, Vel-

XVHI 160. Solmsen ebd. XXXVII 4) sehr wahr-

scheinlich. Jordan (Krit. Beitr. z. Gesch. d. lat.

Sprache 84, vgl. Rom. Topogr. I 1, 274. 12, 24,

22} spricht das Wort als etruskisch an. Die alte

Etymologie (Gell. a. a. 0. § 3, daraus Non. p. 112.

Corp. gloss, lat. V 641, 58) leitet es davon ab,

daB in diesen thesauri nicht aes rude, sondern

flata signataque ptecunia aufbewahrt wurde, und
operiert mit einer angeblichen Urform flavisae,

30 die es niemals gegeben hat, [Wissowa.]

Fauna s. Faun us.

Faunus tritt in der Dberlieferung in doppelter

Gestalt auf: als zweiter in der Reihe der alten

LaurenterkOnige und als Gott. Die letztere Form
ist selbstverstandlich die alte, urspriingliche. Trotz-

dem mussen zunachst beide zusammen betrachtet

werden, weil auch der Laurenterk&nig echte Zuge
des alten Gottes an sich hat. In welchen Gotter-

und Eultkreis er hineingehflrt, ist die erste Frage.

leius II 28. Appian. bell. civ. I 91). Spater wird 40 Daruber lassen uns die Zeugnisse der Alten nicht

sie erwahnt von den Geographen (Strab. V 217. im unklaren.

Plin. Ill 116. Ptolem. a. a. 0.) und Itinerarien

(Ant. 9P. 126. 287. Hierosolvm. 616. Tab. Peut.

Becher von Vicarello CIL XI 3281—3284. Geogr.

Rav. IV 33 p. 272 P.). Das Gebiet von F. war
beriihmt durch seine Fruchtbarkeit: es produzierte

Wein in Fulle (Varro r. r. I 2, 7. Col. Ill 3, 2.

Appian. bell. civ. I 91) und Flachs, aus dem
das durcli seine WeiBe beriihmte Leinen her-

F. ist in der trberlieferung so eng mit Picus

verbunden, daB eine Verwandtschaft oder Zu-

sammengehorigkeit beider angenommen werden

muB. In der Liste der Laurenterkonige folgt er

auf Picus als dessen Sohn (s. u.). Aus Valerius

Antias (bei Arnob. V 1), ferner Plut. Numa 15.

Ovid, fast. III 291 ff. ist das Marehen allgemein

bekannt, wonach Numa auf Anraten der Egeria

gestellt wurde (Plin. XIX 9); die Pinien von F. 50 Picus und F. mit List fangt, damit sie ihm das

ruhmt Silius Ital. VIII 595. Gelegentlich noch
erwahnt Plin. VII 163 und Phlegon macrob. 1. 2.

Hist. aug. Hadr. 7, 2; Helius 2, 8; Ver. 1, 9. Pro-

cop, bell. Goth. Ill 3. Ferner erscheint F. in den
stadtromischen Soldatenlisten CIL VI 32 520 i

39. 52. ii 56. in 15. 32:22 a n 6. 13. 17, so-

wie CIL III 2817. 6203. VI 1450 (der Geschicht-
schreiber Marius Maximus curator reip. Faven-
tinorum). Brambach 1381. Lateinische In-

Geheimnis der Blitzsuhnung offenbaren. Am inte-

ressantesten vielleicht ist die Mitteilung des Plin.

n. h. XXV 29, daB man sich die gegen die Nach-

stellungen der Faune schiitzende Paeonie nur bei

Nacht holen diirfe. weil der picus Martius dem.

den er bei diesem Geschaft sehe, die Augen aus-

zustoBen suche. Also gewissermafien ein Schutz-

und Trutzbiindnis zwischen F. und Picus. Mag
nun die Liste der Laurenterkonige spaten Da-

schriften aus F. CIL XI 628—666 ; iiber neuere 60 turns, der Inhalt der Erzahlung von Numa dem
Ausgrabungen vgl. Not. d. scavi 1886, 447. \l

166. 1895, 88. 222. 1897, 385. 1904, 101. Zur
Literatur vgl. MauKatalog der Institutsbiblioth.

I 133f. [Hfilsen.]

2) s. Barcino.
Faventlnus. 1) Irgend ein dunkler Ehren-

mann, Martial. II 74, 7. [Stein.]

2) s. Cetius und Clandius (Nr. 148).

odvsseeischen Proteusabenteuer nachgebildet sein,

(Wissowa Gesamm. Abhd. 137), die Bruder-

schaft oder' ZusammengehOrigkeit von Picus und

F. bleibt unweigerlich bestehen. Picus aber ist

pious Martius, Genosse, bezw. Erscheimmgsform
des Mars. F. heiBt geradezu Sohn des Mars bei

Dionya. ant. I 31 und Appian. basil frg. 1. Bei

Serv. Aen. VIII 343 wird gesagt: sunt qui di-
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cant hirne Uava iwdXiov, deum bellieosum, und
Inaus (s. fiber ihn u.) ist bei Diom. GL I 475f:

Sohn der Bellona id est 'Ewca, Das Lupercal,
die Kultstatte des F. *(s. u.), nannte Fabius
Pictor spelunea Martis (Serv. Aen. VIII 630).

Also wird wohl F., wie Picus, zu Mars gehoren.

Das machen auch andere Erwagungen wahrschein-

lich. Das Fest des F, sind die Lupercalia des

15. Februar (s. u.). Die dieses Fest und seine

nung, nur in der dialektischen Form kirpi, fiir

die Priester des Gottes vom Berge Soracte vor-

kommt (Plm. n. h. VII 19 = Solin. 2, 26. Serv.
Aen. XI 785), der seinem Wesen nach von F.
sehr verschieden ist'. Nun ist es aber erstens
nicbt undenkbar, daB zwei dem Wesen nach ver-

schiedene Gottheiten, die an verschiedenen Orten,
in verschiedenen Sprachkreisen verehrt werden,
in der Gestalt desselben Tieres, des hupus , er-

Ortlichkeit betreffenden Legenden beschaftigen 10 scheinend gedacbt werden. Zweitens aber ist

sich mit dem Marssohne Eomulus, der selbst nach

seinem Tode zum Gotte Quirinus geworden sein

sollte. Die Zwillinge werden nach Ennius und
Fabius Pictor im Lupercal gesaugt, dort ver-

schwindet die Wolfin vor den Blicken der Hirten.

Der Lupercalienbrauch wird auf die Jugendge-

schichte von Eomulus und Eemus zuruckgefuhrt.

Die Marswolfin und natiirlich Mars selbst mtissen

also doch mit F. etwas zu tun gehabt haben.

die Wesensverschiedenheit des Gottes vom Soracte
von F. meines Erachtens noch nicht hinreichend
erwiesen. Allerdings wissen wir, dafi nach der
besten t)berlieferung der Got-t vom Soracte ein

Totengott gewesen ist (Wissowa a. a. 0. 191).

DaB aber auch dem F. das Eeich der Toten nicht

feme lag, werden wir gleich sehen. Der Kult
des F. an den Lupercalien besteht wesentlich aus-

Siihnezeremonien, Abwehr des Schadlichen und
Eomulus ist mit Quirinus identifiziert worden. 20 Zauber der Befruchtung. Der spateren Zeit gait

Nun ist das alte Fest des Quirinus, die Quiri-

nalia des 17. Februar, durch einen zwischenlie-

genden Tag von den Lupercalia des F. getrennt,

eine zeitliche Verbindung, wie wir sie auch bei

einigen anderen miteinander verwandten Festen

kennen (vgl. Wissowa Relig. u. Kult. d. Eom.
370). Haufiger aber liegen zwischen zwei ver-

wandten Festen drei Tage (Wissowa a. a. 0.),

und das ist genau der Zwischenraum, der die

die Abwehr von Krankheiten, namentlich Pesti-

lenz, als Hauptzweck des Lupercalienumlaufes,,

und wahrscheinlich mit Eecht (s. u.). Ebenso
hat der Kult der hirpi Sorani deutlich lustralen

Charakter; er soil, wie so viele ahnliche Bege-
hungen, zur Abwehr einer Pestilenz eingesetzt

sein. Eine Hbhle, in der die unheimliehen Wolfe
verschwinden, spielt auch am Soracte eine wichtige

Eolle (Serv. Aen. XI 785). Somit diirften die

Quirinalia von dem Stiftungsfest des F.-Tempels 30 hirpi Sorani schwerlich eine Instanz gegen die

(s. u.) trennt (anders daruber Wissowa Gesamm.
Abhd. 148, 1). Auch dieses Zusammentreffen des

F. mit Quirinus-Mars dtlrfte schwerlich zufallig

sein. Am 27. Februar wird das Marsfest der

Equirria gefeiert, mit dem. vielleicht die Legende
des Reiterzweikampfes zwischen Brutus und Arruns

Tarquinius zusammenhangt, der am 28. Februar
stattgefunden haben soil (Plut. Popl. 9). An dem-
selben Tage soil F. durch seinen Ruf aus dem

Auifassung hilden, dafi die luperci des F. das

Wesen bezw. die Erscheinungsform dieses Gottes
wiederspiegeln. Und dies ist doch das Natiir-

Hchste. Andernfalls miiBte man Lupercal und
Lupercalia von luperci ableiten, wie Wissowa
tut; aber das hat wenig Wahrscheinlichkeit fiir

sich. Die luperci bringen allerdings im Lupercal
an den Lupercalien ein Opfer dar. Aber wir

mtifiten doch irgend welche zwingenden Griinde

Walde den Sieg den B&mern zugeteilt haben (s. 40 zu der Annahme, dafi Fest und Hohle von der
u.). MOglicherweise darf auch folgender unschein-

bare Sagenzug im Sinne der Verwandtschaft von

F. mit Mars verstanden werden: Ovid. fast. Ill

259ff. schliefit die Institution der Salier an die

Berauschung des Picus und F. durch Numa an,

und nach Valerius Antias (bei Arnob. V 1) hatte

Numa die beiden Unholde durch duodecim ca-

stissimi iuvenes fesseln lassen, eine Truppe, deren

Zahl an die Salier erinnert (Preller Eoin. Myth.3

Priesterschaft ihre Namen erhalten hatten und
nicht von der Gottheit, durch die beide geheiligt

werden, aufbringen kOnnen. Solche Griinde kann
ich nirgends finden. Wenn ein dens Lupercus
als Grundlage beider Bezeichnungen nicht irgend

welche grofie Unwahrscheinlichkeit gegen sich

hat, so wird man ihn doch, denke ich, zu ihrer

Erklarung vorauszusetzen haben, Auf die Be-

merkung des lustin. XLTII 1, 7, dafi Euander
I 388, 3 will darin die luperci erkennen). Viel 50 templum Lyeaeo, quern graeei Pa?ia, Romani
wichtiger aber zur Erkenntnis des Zusammen-
hanges von F. und Mars sind die Lupercalien.

Die luperci, die an diesem Feste ihren Umlauf
halten, sind das Priestertum des F. (s. u.). Dafi

lupercus nichts weiter als ,Wolf ' bedeutet, kann
heute nicht mehr zweifelhaft sein (s. u.i. Es lage

nan am nachsten, aus dieser Bezeichnung der

Priester das Wesen, bezw. die Erscheinungsform
ihres Gottes, als des Wolfes, herauszulesen. Wir

Lupercum appellant, constituit, soil kein Gewichfc

gelegfc werden. Aber eine Gottin Luperca nennt
uns doch sogar Varro (Arnob. IV 3; bei Lact.

inst. I 20, 2 Lupa) : es ist die vergOttlichte Wolfin,

die die Zwillinge gesaugt. Wir werden also mit
ihr gerade auf das Lupercal gefuhrt. Also nennen
wir F. als Gott des Lupercal Jjuperetis, Wolfs-

gott. Ist das richtig. so kann er schwerlich ein

anderer Wolf gewesen sein, als lupus Martins,
kennen ja aus der griechischen Religion die Hqxtoi, 60 und es erklart sich, wie es kam, dafi die Sau-

ji&s, ravoot usw. und wissen, dafi sie mit dem
Wesen und der Erscheinung der von ihnen bedienten

Gottheiten zusammenhangen (vgl. z. B. die Zu-
sammenstellung bei O. Gruppe Griech. Mythol.

u. Religionsgesch. U58f. Anm.). Wissowa aber

will diese Analogie fur die luperci nicht gelten

lassen (Relig. u. Kult. 172 und besonders 483,

6), und zwar deswegen, ,weil die gleiche Bezeich-

gung der Zwillinge durch die WOlfin gerade in

seinem Heiligtum lokalisiert und mit seinem Feste

Romuluslegenden verkniipft worden sind. Von
der Kameradachaft des F. und Picus ist oben
die Bede gewesen- Dieselbe Verwandtschaft ver-

bindet lupus Martius (bezw. lupa) und picas
Martina. Beide zusammen aorgen fur die Er-
nahrung der Zwillinge nach Pint Rom. 4 ; quaest.
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Eom. 21 ; fort. Rom. 8. Ovid. fast. Ill 37. Serv.

Aen. I 273 (hier auch parra). Ps.-Aur. Vict, origo

20, 4. Ja Nigidius hat beobachtet, dafi in wal-

digen Gegenden Wolf und Specht immer zusammen

anzutreffen seien (Plut. quaest. Rom. 21). Halten

wir das mit dem oben Dargelegten zusammen,

so liegt es am nachsten, lupus—picus und F.

—Picus fur gleichwertige Paare zu nehmen. Die

lupa ist dann natiirlich Fanna (s. uber diese u.).

Dafi F. zu Mars gehort, ist iibrigens eine alte, 10

iedoch friiher nicht ganz gentigend begriindete

Vorstellung (vgl. Schwe gler Eom. Gesch. 1 228ff.

Keifferscheid Ann. d. Inst. 1866, 218f. und

Index ScnoL Vratisl. 1882/83, 7f. Preller R6m.

Mythol. 3 I 333ff,). Wie gut das zu dem Aufent-

lialt des F. in Waldern (silvicola Verg. Aen. X
551; vgl. VIII 314. Hor. cam. Ill 18, 14; ars

244. Plin. n. h. XII 3. Corp. gloss. V 198, 24) und

Hohlen pafit, sowie auch zu seiner Verwandt-

schaft mit dem nach dem Walde benannten Sil- 20

vanus, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden.

Zum weiteren Verstandnis des Gottes fiihrt

der in diesem Falle glucklicherweise durchsichtige

Kamc. F. ist eine adjektivische Ableitung vom
Stamme fav- in favere, wie auch die Alten wufiten

(Serv. Georg. I 10 quod frugibus faveat. Macrok

Sat. I 12, 22 aus Labeo: Faunam, quod omni

usui animantium favet. Vgl. Serv. Aen. VIEI 314

Faunum . . . quern nos propitium dicimus ;
iiber

eine andere, irrige Etymologie s. u.). DaB dieser 30

Name nahezu identisch ist mit dem des Windes

Favonius, des griechischen Zephyros, hat man
langst bemerkt. An sich konnte die Verwandt-

schaft zwischen F. und Favonius sich sehr wohl

auf die Namen und deren Wortsinn beschranken,

und deshalb hat Wissowa ihr auch keinen wei-

teren Wert beigelegt, wiihrend W. Eoscher
Hermes der Windgott 119, 463 ohne geniigende

Begrundung eine Verwandtschaft auch des Wesens

beider fur wahrscheinlich erklart. Allein es 40

darf doch nicht ubersehen werden, dafi das Fest

des F. gerade in die Tage fallt, in denen der

Favonius zu wehen beginnt (vgl. Varro r. r.

I 28f. Cic. Verr. II 5, 27. Plin. n. h. II 122.

XVIII 337. Hor. carm. I 4, 1 u. a.). Die Ver-

ivandtschaft diirfte also doch wohl eine wesent-

liche sein. Favonius ist der befruchtende Wind
(Lucrez I 11 genitabilis aura Favoni; er zeugt,

wie Zephyr; Favonius befruchtet Stuten, vgl.

Gruppe Gr. Mythol 442, 3). Ebenso sollen die 50

Frauen durch die Schlage der luperci fruchtbar

werden (s. u.). Der Favonius bringt den Fruh-

ling, und, wenn er zu wehen anfangt, verehrt und

furchtet man die Toten ; sie kommen eben mit dem
fruchtbaren Winde. Im Winde fahren ja bekannt-

lich nach einer ubcr die gauze Welt verbreiteten

Vorstellung die Seelen einher. Auch in Athen
feierte man das Seelenfest urn diese Zeit, im
Monat Anthesterion. Favonius und Totenseelen

gehoren zusammen. Nun aber beginnen die dies 60

parentales genau an dem Tage, der der Stiftungs-

tag des F.-Tempels ist, am 13. Februar (dies

wird anders aufgefafit von WiBsowa Gesamm.

Abhd. 148, 1. 268ff.) f
und die Lupercalien, das

Feat des F., am 15. Februar, sind eine Beini-

ffung oder Sfihnefeier, deren Bedeutung erst recht

deutlich wird, wenn man oedenkt, dafi sie in die

Zeit der Totenfeiern fallt. in die Zeit. in der die

Totenseelen Macht haben und zu furchten sind

(dies im Gegensatz zu Moramsen, deT OIL I a

p. 309f. den Zusaramenhang in Abrede stellt).

Der Doppelcharakter des Austreibens oder Eei-

nigens und des Befruchtens, der dem Lupercalien-

fest eigen ist, entspricht sehr gut dem seelen-

fuhrenden und befruchtenden Winde Favonius.

Aus all dem diirfen wir schliefien, daB F. und

Favonius innerlich miteinander verwandt sind,

daB dieselbe Macht, die als lupus (Lupercus) er-

schien, im Favonius verehrt und gefurchtet wor-

den ist. Damit ist die oben angedeutete Bezie-

hnng des F. zum Totenreiche gegeben. F. be-

deutet qui favet (vgl. fons, Genetiv fomr, in der

Gottesanrufungder Iguvinischen Tafeln, B ii c h el e r

Umbrica 208). Halten wir diesen Namen neben

Luperctis, so miissen wir letzteres fiir die alte,

konkrete Bezeichnung erklaren, das adjektivische

F. dagegen fiir einen B einamen, eine Anrufungs-

form. Lupercus ist der noch selbstandig gedachte

Wolfsgott, der sich mit Mars unlOslich verbunden

hat.

Mit seinem Aufenthalt im Walde und in Hohlen

hangt es zusammen, daB F. der Gott der bedeut-

samen Stimmen ist, die aus dem Dickicht und

Dunkel erschallen (Y&no de 1. 1. VII 36; vgl.

auch Lucrez IV 579ff.; nach Dionys. ant. V 16

kommen von ihm auch die spukhaften Erschei-

nungen), der Gott der Weissagung [pavtig Pint.

quaest. Rom. 20), wie sein Genosse Picus (s. uber

ihn Scbwegler Eom. Gesch. I 233). Nach der

Schlacht am Walde Arsia ertonte aus dem Walde

in der Nacht die machtige Stimme des F, und

verkiindete, daB die Earner gesiegt hatten (Dionys.

ant. V 16; bei Liv. II 7 kommt die Stimme vom

Silvanus. Val. Max. I 8, 5). Allgemein sagt Cic.

de divin. I 101 saepe in proeliis Fauni audit i;

de deor. nat. II 6 saepe Faunorum voces exau-

ditae, vgl. Ill 15. Bei Verg. Aen. VII 81 heifit

es von Latinus: rex sollioitus monstris oracula

Fauni, fatidici genitoris adit lueosque^ sub alia

consulvt Albunea, nemorum quae maxima saero

fonts sonat saevamque exhalat opaca mephitim.

Dort holen sich die Italiker in schwierigen Fragen

Antwort, die man bei Nacht im Schlafe erhalt.

Vgl. Ovid. fast. IV 649ff. Von der Weisheit des

F. und Picus hofft Numa Belchrung iiber die

Blitzsuhnung (s. o.); facundus wird F. genannt

Calpurn. buc. 1, 91 (vgl. v. 33ff.); Fauni vates

Nemes. eel. % 73. Seine Orakel sollten die Form

des Saturniers gehabt haben. So nennt schon

Ennius die Verse der alten saturnischen Poesie

eines Naevius versus, quos olim Fauni vatesque

cambant (Cic. Brut 71. 75; orator 171. Vairo

de L 1. VII 36). Vgl. Varro de 1. 1. VII 36 und

Festus p. 325 versus aniiquissimi, quibus F.

fata cecinisse kominibus videtur, Saturnii ap-

peUantur. Hor. carm. II 17, 28 Faunus Mer-

curialium custos virorum (mit Beziehung auf

sich selbst als Dichter). Daher Mar. Victonn.

GL VI p. 139 faunius versus. Corp. gloss. V 22, 8

= 69, 3 fauniorum tnodorum: antiquissimorum

versuum, quibus Fa(u)num celebrabant. Eine,

abgesehen von diesem Sachverhalt, wertlose Ety-

mologie leitete F. von fori ab (Varro de L L VII

36. Serv. Aen. VH 47. 81 Faunut <ww "??

qxavi}s dictux, quod voee, non signis, 0*te»«£{

futura. VIE 314; eel. 6, 27. laid. orig. VU1
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11, 87. Corp. gloss. V 199, 15 ; tier mag schlieB-
lich noch der tod einigen terichterweise statuierte
Zasammenhang mit fanwm erwahnt werden : Serv
Georg. I 10. Mart. Cap. II 167. GL VII 523,
28). Damit hangt ein namentlich fur die spatcre
Zeit sehr wichtiger Beiname des F. und der Fauna
zusammen: sie heifien Fatuus und Fatua. An
den ineisten Stellen kommt diese Bezeichnung
der Fauna zu, ja bei Arnob. I 28 werden geradezu
Fauni einerseits und Fatuae andererseits gcnannt.
Die Gottin heifit in hOchst mcrkwtirdigcr Weise
Fenta Fatua (Fauna) (Arnob. I 36 Fenta Fatua,
Fauni uxor. Bona dm quae dicitur. V 18. Lact.
inst. I 22, 9 Faunus . . . sororem suam Fentam
Faunam eandemque coniugem consecravit, quam
GarAiis Bassus Fatuam nominatam tradit, quod
mulieribus fata canere consuevisset, ut Faunas
viris); bloB Fatua heifit sie bei Iustin. XLIII
1,8: Fauna uxor fuit nomine Fatua, quae as-
si-due divino spiritu impleta veluti per furorem
futura praemonebat Macrob. Sat. I 12, 21 : Cor-
nelius Labeo hat gelehrt, hane eandem Bonam
deam Faunamque et Opem et Fatuam pontificum
libris indigitari. : . . Fatuam a fando (die weitere
Erklarung bezieht sich auf die vermeintliche Iden-
tity mit Maia mid Terra). Serv. Aen. VII 47
huius (Fatueli) uxor est Fatua.-. idem Faunus
et eadem Fauna.. Der Name Fenta sieht aus
wie ein alter Geschlechtsname, wie solche ja eine
so grofie Rolle in den mythischen Traditionen
der Romer spielen (vgl. Acca Larentia mit ihrem
Gatten Tarutius u. a.). Fatuus findet sich bei
Serv. Aen. VI 775: idem Faunus, idem Fatuus,
Fatuclus. Serv. Aen. VIII 314 gibt diese Be-
zeichnung den Fauni in der Mehrzahl : hos Fau-
nas etiam Fatuos dicunt, quod per stuporem
divina pronuntiarent. Ebenso Donat Ter. Eun.
V 8, 49: Faiui . . . non stidti, sed multum
fantes, id est loquentes. Mart. Cap. II 107. Wie
von Fauni ficarii (s. u.) t so sprach das Volk
auch von Fatui ficarii. Pelagon. 31 frequenter
equi per noctem Fatuo ficario vexantur (ein

zweites Beispiel, aus Hieronymus, wird unten an-
gefuhrt werden). Die eben angefiihrte Bezeich-
nung Fatuclus kehrt wieder bei Serv. Aen. VII
47 quidam deus est Fatuclus . . . idem Faunus
. . . dicti autem sunt Faunus et Fauna a vati-

cinando, id est fando, unde et fatuos dieimus
inconsiderate loquentes. In einem Gedichte end-
lieh bei Baehrens PLM III 29, 9 wird Pan
angeredet als fatucle. Die spraehwissenschaft-
liche Literatur (z. B. Brugmann Grundrifi II
110. Lindsay-Nohl Lat. Sprache 369. Walde
Etym. Worterb.) setzen Fatuus mit langem a
an, was in der Literatur keine Begnindung hat;
im Gegenteil hat Fatuclus in dem ebenange-
fiihrten prosodisch tadellosen Gedicht kurzes a.

Man trennt den Namen vom Adjektiv fatuus,
wofur ich keinen Grund aufzufinden vermag. Die
oben angefuhrten Stellen zeigen T daB man unter
Fatuus den im heiligen Wahnsinn Weissagenden
verstand (vgl. noch Plin. n. h. XXVII 107 : hac,
namlich die Wurzel der natrix, in Pieeno feminis
abigunt, quos mira persuasione Fatuos vacant,
ego species lymphantium hoc modo animorum
esse crediderim, quae tali medieamento iwtentur.
Iustin. XLIII 1, 8 unde, von der im Wahnsinn
weissagenden Fatua, adhuc, qui inspirari so-

lent, fatuari dieuniur; dazu noch Tert. ad nat.
II 9 si Faunus ... in ius agitabatur mente
ictus, ewari eum magis quam consecrari deee-
bat; fatuari im Sinn des albernen Redens braucht
Seneca apocol. 7, 1 ; auch dies Wort miifite also,
wenn jene Recht hatten, von dem gleichlautenden
getrennt werden). Der Wahnsinn des Begeisterten
und die Verrficktheit des Gestorten werden be-
kanntlich in der Sprache so oft durch dasselbe

10 Wort bezeichnet, da£ wir Fatuus und fatuus ganz
unbedcnklich fur identisch erklaren diirfen. Fa-
tuclus ist eine offenkundig spate vulgare Demi-
nutivbildung zu Fatuus. Wie stark die Bezeich-
nung Fatuus im Volksmunde mit Faunus kon-
kurrierte, konnen wir aus dem oben angefuhrten
Fatuus ficarius sehen. Da ist es derm interes-

sant, daB Ps.-ApuL de medicam. herb. 64 be-
merkt, die Mali hatten die paeonia zum Teil fa-
tuina rosa genannt. Man erinnere sich, dafi die

20 Paeonie als ein Schutzmittel gegen die Nach-
stellungen der Faune gait (itpiahta odcr irptdl-

reiov war die entsprechende Bezeichnung der
Paeonie bei den Griechen, vgl. W. Eoscher
Ephialtes 27). Merkwiirdig ist, da8, wie aus dem
obigen Stellenmaterial zu ersehen, viel von Fauni
(Fatufy in der Mehrzahl gesprochen wird.
Darin eine Beeinflussung der romischen Vorstel-
lung durch die grieehische Mythologie mit ihren
Panes und Paniskoi zu sehen, wie Wis sow a

30B.el. u. Kult. 174 (auch in Eoschers Lex. I 1454)
tut, scheint mir nicht richtig. Denn einmal
sprechen gerade Erwahnungen, die zu den alte-

sten gehoren, von einer Mehrzahl, und dann lalit

sich doeh von den gerade im Volksglauben wur-
zelndcn Fauni (vgl. Plin. n. h. Vin 151. XXV
19. XXVII 107. XXX 84. Prob. zu Verg. Georg.
I 10) schwcr glauben, daB sie durch grieehische
Beeinflussung entstanden seien. Allerdings ent-

halten viele spiitere Erwahnungen der Fauni,
40 namentlich bei Dichtern, deutlich grieehische An-

schauung (vgl. z. B. Ovid. met. I 193. VI 392;
Ibis 79. Wissowa Gesamm. Abhd. 86f.), aber
die Moglichkeit der Vervielfaltigung muB doch
wohl von Anfang an in dem Begriffe des Gottes
gelegen haben, neben dem einen Waldgeist muB
auch an eine Vielheit von Waldgeistern geglaubt
worden sein (so vervielfaltigt sich, urn ein Bei-
spiel zu gebrauchen, auch im japanischen Schin-
toismus der Gott der Baume und des Waldes zu

50 einer Reihe ihm ahnlicher Wesen, Re von Revue
de l'hist. des religions L 1904, 320). Nament-
lich in dem furchtsamen Volksabcrglauben spielt

die Vielheit geisterh after, koboldartiger Fauni
eine grofie Rolle. Hunde, nach weitverbreitetem
Glauben (vgl. z. B. Lieb recht Zur Volkskunde
23. O. Gruppe Griech. Hythol. 803f.) diimoni-

sche und geistersichtige Wesen, haben die Fahig-
keit, sie zu sehen (eine erstgeborene Hiindin nach
Plin. n. h. VIII 151). Sie beunruhigen die Men-

60 sehen in der Nacht (Plin. n. h. XXV 29 paeonia
medetur Faunorum in quiete ludibriis. XXX 84
qui a noctumis diis Faunisque agitentur), und
werden dem Incubus oder Ineubo, Alp, gleichge-
setzt (Serv. Aen. VI 775, Isid. orig. VIII 11,

104) ; dabei wird an die aphrodiaische Natnr des
Incubus gedacht (Serv. Aen. VI 775). So haben
sie es namentlich auf die Franen abgesehen (Plin.
n. h. XXVII 107; ebenso dachte man uber die
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Silvani und Panes, Aug. c. d. XV 23). Mit der

aphrodisischen Bedeutung der Feige (vgl. i. B.

O. Gruppe a. a. O. 786; auch im Kulte der

vielleicht mit F. verbundenen BefruchtungsgOttin

luno scheint die caprifims eine Rolle gespielt

zu haben) mag es auch zusammenhangen, daft

man die Faune spater im Volkc Fauni ficarii

nannte. Aus Vulgata Jerem. 50, 39 geht deut-

lich hervor, wie sich das Volk diese vorstellte.

Hieronymus gebraucht die Bezeichnung zur tfber-

setzung von G",tN )
der ,heulenden' Schakale, die

auch Jesai. 13, 22 und 34, 14 in der Gesellschaft

der Bocksgeister, des Nachtgespenstes Lilith und

anderer Geister und tierischer Unholde der Wild-

life erwahnt werden ; an der letzteren Stclle ttber-

setzt Hieronymus onocentauri. Jesai. 13, 21 wer-

den die Bocksgeister (ET$i?, vgl. Baudissin

Stud. z. semit. Religionsgesch. I 136ff. und_ far

den aphrodisischen Character solcher Bocksgeister

des semitischen Glaubcns W. Mannhardt An-

tike Wald- und Feldkulte I43f.) mit pilosi iiber-

setzt, in seinem Kommentar zu dieser Stelle sagt

aber Hieronymus : quodque sequitur ,pilosi salta-

bunt ibi", vel ineuboms vel satiros rel silvestres

quosdam homines, quos nonmdli Fatuos fica-

rios voeant, aut daemonum genera intellegunt.

Auch sonst bedeuten in spaterer Zeit Fauni und

pilosi dasselbe (Isid. orig. VIII 11, 103). Den
Fatuus fiearius kennen wir schon aus Pelagon.

Ml. Vgl. noch Isid. orig. VIII 11, 104. XI 3, 22.

Corp. gloss. V 199, 14. 500, 33. 599, 21. End-

lich noch Corp. gloss. V 500, 29 Fauni dii Silvani

illusores. In diesen unheimlichen Gestalten des

spilteren Volksglaubens lebte der alte F. schlieB-

lich noch allein weiter. Uber solche wilde W7
ald-

menschen alteren und jiingeren Glaubens s. W.
Mannhardt a. a, 0. 113f. Diese Fauni und

den gesamten Vorstellungskreis, dem sie_ ange-

horen, bespricht neuerdings, mit Heranziehung

sehr reichhaltigen Materials, Roscher Ephialtes

[Abhd. d. Sachs. Ges. d. Wiss. XX], 1900.

Zu diesein aphrodisischen F. wird seit dem
Altertum bis heute Jnuus gestellt. Von ihm wissen

nr

ir gar nichts, als dali er ein altlatinischer Gott

gewesen sein muJ^, weil nach ihm eine alte Ort-

sehaft bei Ardea Castrum Inui hiefi (Verg. Aen.

VI 775; bei Ovid. met. XV 725 u. a. nur Castrum;

vgl. H ills en Art, Castrum o. Bd. Ill S. 1769),

und dafi ihn die Alten fur identisch mit F.

bezw. Pan geh alten haben (s. Wissowa Relig.

u. Kult. 178f., 10). Diese Identifizierung findet

sich bei Serv. Aen. VI 775 {Castrum Inui, id est

Panos, qui illic colitur. Inuus autem latine

appellatur, graece 77dv: item 'Ecfidkr^s gratce,

latine Ineubo: idem Faunus, idem Fatuus. Fa-
tuclus). Prob. zu Verg. Georg. I 10. 16. Arnob.

Ill 23 (peeorum gregibus Pales praesunt Inuus-

que custodes). Ps.-Aur. Vict, origo 4. 6. Cledon.

GL V p. 35. Isid. orig. VIII 11. 103. Nach Dio-

medes p. 475 K. leiten die Itali den pyrrhichischen

Versfufi von Inuus, dem Sohne des Mars (?) und
der Bellona id est 'Ewdi ab, quern caprine pede

Inuum fingunt poetae usw. Wenn Macrob. Sat.

I 22, 2ff. fur Pan geradezu Inuus nennt, so ist

das freilich eine gesuchte Gelehrsarakeit, ebenso,

wenn Arnob. a. a. O. statt F. Inuus sagt. Da-

gegen scheint mir aus Liv. I 5, 2 {Euandrwm

.

.

. insiituisse, ut nudi iuvenes Lycaeum Pana
venerantes per lusum atque laseiviam eurre-

renty quern, Uomani deinde voeaverunt Inuum)

trotz Wissowa a. a. O. hervorzugehen, daB Inuus

an den Lupercalien irgend welche Rolle gespielt

haben mnfi, sei es als eigener Gott, sei es als

Anrufungsform des F. Aufier dem hier Ange-

fuhrten wissen wir von Inuus absolut nichts.

Was linger Rh. Mus. XXXVI 71ff. uber Inuus,

10 den er fur einen etruskischen Gott halt, vorbringt,

ist nichts als Phantasie, und sein etymologischer

Erklarungsversuch geradezu toricht. Serv. Aen.

VI 775 allerdings erklart Inuus ab ineundo pas-

sim cum omnibus animalibus (vgl- Isid. orig.

VIII 11, 103; Neuere erinnern an die aphrodi^

sische Bedeutung von inire: Paul. p. 110. Ovid,

fast. II 441), und Rut. Nam. I 227 ff. ,
der

das etruskische Castrum Novum mit Castrum

Inui verwechselt und von einem dortigen ge-

20 hornten Pansbilde spricht, bemerkt in demselben

Sinnc : dum renovat largo mortalia semina fetu,

fingitur in tenerem pronior esse deus. Merk-

wurdigerweise ist diese kindliche Etymologie

— und von ihr geht doch alles Weitere aus —
noch fast von niemandem (aufier Unger a. a. O.

74f. und Roscher Ephialtes 60, die beide die

antike Etymologie durch eine noch verkehrtere

ersetzen) angefochten worden, obgleich sie nicht

einmal einer Widerlegung wert ist. Eine andere

30 Etymologie dagegen scheint mir sowohl sprach-

lich einwandsfrci, wie der Bedeutung des F. an-

gemessen zu sein. Das grieehische Adj. ivv^s

gehort zu lat. aveo (vgl. Solmsen Ztachr. f. vergl.

Sprachf. XXXVII 13 und Walde Etym. Worterb.

53) und entspricht so der Form nach fast genau

dem Inuus, wenn wir diesen Namen auf *In-avos

(vgl. lavo-abluo u. a.) zuruckfuhren. Der Sinn

ware also ,freundlich', ,ferdcrlich', mit anderen

WT
orten genau gleich der Bedeutung von F., und,

40 wenn mcine Vennutung das Richtige treffen sollte,

so durften wir also in Inuus entweder einen ahn-

lich benannten Brudergott des F. oder einen

gleichhedentenden alten "zweiten Namen desselben

erblicken.

Mit ziemlicher Deutlichkeit endlich erkenncn

wir das Wesen des F. aus dem ihm gewidmeten

Kulte. Sein altes Fest sind die Lup ere alia

des 15. Februar. Ihr Name und die Bezeichnung

der luperci hat Veranlassung gegeben, den Gott,

50 dem das Fest gait, . mit Ilav Avxatog (so auch

romisch Lycaeum Pana Liv. I 5, 2) gleichzu-

setzen (vgl. Varro bei Aug. c. d. XVIII 16. Ovid.

fast. II 433 quid vetat Arcadio dittos a monte

lupercos'f Faunus in Arcadia templa Lycaeus

habet: weiteres u.). Dafi es F. war, lehrt ein

Zitat aus C. Acilius bei Plut. Rom. 21 ,
sowie

Ovid. fast. II 268 und V 101. Da 'eine ein-

gehende Darstellung der Lupercalien dem be-

treffenden Artikel vorbehalten bleiben mufi, so

60 soil hier nur erwahnt werden, was zum Verstand-

nis des F. fOrderlich ist (die ausfuhrliche Be-

handlung des Lupercalienfestes und der daran

sich knupfenden religionsgeschichtlichen Fragen

von Unger Rh. Mus. XXXVI 50ff. darf nur

mit der grCifiten Vorsicht benutzt werden; da-

gegen ist die Abhandlung von W. Mannhardt
Mythol. Forsch. 72ff., so voreilig anch manche

ihrer Schlusse sind, doch in mehreren Punkten
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lichtbringend ; seine Identifikation dei luperci
mit den nordeuropaischen

rVegetationsb6cken ' be-
gegnet, wie rair scheint, sehr schweren Bedenken).
Das Pest ist uralt, denn sein wichtigster Be-
standteil, der Umlauf der luperci, fand urn die
alteste Ansiedelung, den Palatin, statt. Die Ein-
setzung der Begehung wird von der Tradition
teils auf Euander, teils auf Romulus znruckge-
fiihrt (vgl. Marquardt-Wissowa R. St. V. IU
439). Die luperci teilten sich in zwei Priester-
schaften: luperci Fabiani und Quinctiales oder
Qmntiliani

;
die literarische Uberlieferung (Paul

p. 87. Ovid. fast. II 378. Ps.-Aur. Vict, origo
22, 1 ; unsicher Fest. p. 257 b) nennt die letz-
teren Qumtilimi, wahrend eine Inschrift (CIL
VI 1933 lupercus Quinctial. vetus) auf Quinc-
tiales fiihrt. Welche von beiden Formen die echte
ist, konnen wir schwerlich entscheiden ; mOglicher-
weise waren sie ehemals iiberhaupt gleichwertig
(vgl. ahnliche Beispiele bei W. Schulze Zur Ge-
schicbte latein. Eigennamen 580). Nach dem
Vorgange von Mommsen R6m. Forsell. I 17
und Rom. Gesch.8 I 52 Anm. erklart man sich
jetzt fur die Form Quinctwles (vgl. Wissowa
Relig. und Kult. 484, 1), wofiir der Vorname
Kaeso sprechen soil, der unter den alten Patri-
ziergeschlechtern den Quinctii und Fabii allein
eigen sei und oftenkundig auf das eaedere, das
Riemenschlagen der luperci zuruckgehe. Mir ist
das sehr unwahrscheinlieh. Denselben Vornamen
fiihren auch plebeisclie Geschlechter (Acilii und
Duilii)

; auf weitere Verbrcitung lafit die genti-
lizische Ableitung Caesonius schlicBen, und Cae-
stdla, das Femininum zu Cacso (vgl. W. Schulze
a. a. 0. 136, 4), das auch in Falerii vorkommt,
steht in keinem erkennbaren Zusammenhang mit
einem der beiden Patriziergeschlechter. Warmn
Kaeso von Gaesius getrennt werden muB (so auch
Schulze a. a. 0. 137), verstehe ich nicht (gegen
Mommsens Meinung auch Unger a. a. 0. 521
und Attilio De -Marc hi II culto private di Roma
antica II 11 Anm.). Die ausschlieBliche Bezie-
hung beider Abteilungen der luperci auf die Lu-
percalia und den Palatin, sowie die Seltenheit
einer Sonderbezeichnung (CIL VI 1933 h<percus
QuinctiaL vetus und XI 3205 lupercus Fabianus)
machen die Vermutmig Wissowas Eelig. und
Kult. 484 sehr wahrscheinlich, daG es sich um die
^ereinigung urspriinglich selbstandiger Priestcr-
schaften handelt: die Fabier gehoren als Ge-
sehlecht zur Ansiedelung des Quirinal und wer-
den nach dem Synoikismos zu den Quinctiern als
zweite Priesterschaft des Lupercal und Vertreter
der_ Quirinalgemeinde hinzugefugt worden sein
(\\ issowa a. a. 0.). Uber die Teilnehmerzahl
wissen wir nichts. Nach Ovid. fast. II 378 und
Ps.-Aur. Vict, origo 22, 1 waren die Quintilii die
Genossen des Romulus, die Fabii die des Remus.
Man hat daraus auf eine bevorzugte Stellung der
Quintilier geschlossen; andererseits weist gerade
Ovid. fast. II 37 off. auf eine Bevorzugung der
Fabii, und Prop. IV 1, 26 nennt nur diese. In
hLstorischer Zeit waren die beiden Priesterschaften
Sodalitaten, deren AngehOrige aus keinem der
beiden Geschlechter zu stammen brauchten. Im
J. 44 v. Chr. wurde au Ehren Caesars eine dritte
9odali4as eingesetzt, luperci Itdii, aber kurz dar-
anf wieder aufgehoben. Uber all dies und die
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Organisation der Priesterschaften s. Marquardt-
Wissowa R. St.-V. ni 440ff. und Wissowa
Eelig. n. Kult. 483f. Wanim gerade die Quinc-
tier und Fabier mit dem Dienste des F. am Lu-
percal betraut worden sind, wissen wir nicht
aufier dafi sie zu den altesten uns bekannten pa-
trizischen Geschlechtern Eoms gehoren. Nach
Unger a. a. 0. 56 sollen die Quintilier ihres
Namens wegen gewahlt worden sein, weil quin-

\b quart ,reinigen<, ,siihnen' bedeutet. Crusius
Eh. Mus. XXXIX 164ff. schlieBt sich dem an und
erklart die Wahl der Fabii aus der angeblichen
Verwandtschaft ihres Namens mit der im Kult
namentlich Totenkult, bedeutsamen faba. Diese
Hypothesen sind allzu kunstlich mid haben, wie
Wissowa bei Marquardt a. a. 0. 440, 7 richtig
bemerkt, keine Analogien im romischen Kultus
fur sich; die von Crusius findet auBerdem im
Lupercalienfeste selbst schwerlich einen Anhalt.

20 Fur eine bevorzugte Stellung der Fabii (s. o.)

konnte noch der Umstand sprechen, dafi sie in
ihren Geschlechtstraditionen deutlich an den F.-
Kult bezw. die Lupercalien ankniipfen. Ihr Name
wird von fovea (Paul. p. 87) oder fodere (Plut,
Fab. Mas. 1) abgeleitet; ihr Ahnherr sollte zu-
erst gelehrt haben, Baren und W^Olfe in Gruben
zu fangen ; oder ihre Ahnfrau sollte mit Hercules
in einer fovea den ersten Fabius erzeugt haben
(Paul. a. a. 0.). Das sieht aus, als ware die Ahn-

30 frau der Fabier eine lupa (oder luperea) gewesen.
Ja wir keimen sogar noch den Namen dieser Ahn-
frau. Nach Pint. qu. Eom. 35 liieB Larentia,
die Dime des Hercules, Fabula mit Bemamen,
und Verrius Flaccus (bei Lact. inst. I 20, 5)
kannte neben der Larentia noch ein anderes scor-
turn Herculis Namens Fabula. In diesen Namen,
den Mommsen mit tSchwatzmaul' fibersetztc,
ist meines Erachtens unnfitig viel hineingeheim-
nist worden (vgl. Crusius in Roschers Lex. I

40 1-1411, wo die Literatur verzeichnet ist). Solche
romische Sagen enthalten echte alte Eigennamen

,

wie Acca Larentia. Tarutius, und Fabula ist ge-
wiB nichts anderes, als ein altes, zu Fabius ge-
horiges, weibliches Pranomen der Bildung, die
W. Schulze a. a. 0. 136, 4 besprochen hat.
Also Fabula Herculis seortum ist identisch mit
der Frau, die von Hercules in einer fovea den
ersten Fabier empfangen hat. Dies alles gehcrt
doch wohl zu den aus den AVolfsgebrauchen der

50 Lupercalien erwachsenen Legenden, wie auch Acca
Larentia, mit der man sogar die Fabula identifiziert
hat, bald an Stelle der Wolfin Pflegemutter der
Marskinder

i Wolfskinder) ist, bald in ein intimes
Verhaltms zu Hercules tritt (anders uber Acca
Larentia die seit Mom in sen Rom. Forsch. II
Iff. gelaufige Auffassung der mit ihr sich be-
schaftigenden Sagen, worauf hier nicht einge-
gangen werden kann; vgl. Art. Acca Larentia).
Andererseits heiBt diejenige. die mit Hercules

60 den Ahnherrn der Fabier erzeugt, Tochter Euan-
ders (Sil. Ital. VI 633), was ebenfalls in diese
Kreise ruhrt. Die beiden priesterlichen Sodali-
taten nennen sich luperci. Das bedeutet nichts
anderes als lupi, wie jetzt allgemein anerkannt
ist (vgl. Mommsen R. G.« I 52; mit spraeh-
licher Begrundung Jordan Krit. Beitr, 164. M a r -

quardt-Wissowa a. a. 0. 439, 4, wo die nn-
haltbaren frflheren Deutungen aurgefahrt Bind.
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Wissowa Relig. u. Kult. 483, 4). So versteht
es Cicero, wenn er pro Cael. 26 von den Iwper&i
sagt : fera quaedam sodalitas et plane pastorieia
atque agrestis gerrnanorum luporum, quorum
eoitio ilia silvestris ante est institida, quam
humanitas atque leges, und die vergOttlichte

Wolfin heiflt Luperea (s. o.). Sie fuhlten sich

als Wolfe, d. h. als Vertreter bezw. Diener des
Wolfsgottes, woruber oben gesprochen worden
ist. Ihr Fest, die Lupercalia des 15. Februar
(das Material s. bei Marquardt-Wissowa a.

a. 0. 443ff. und Wissowa Eelig. u. Kult. 1721
4841), ist ein Fest der Eeinigung bezw. Siihnung
(vgl. Plut. Numa 19 rrjv x&v AovTzegxalicov wg-
jf)v eI$ ra uioXla xa&aQ/tip jtgooeotxvtav) und,
was sich ebenso gewOhnUch wie naturgemaB da-
niit verbindet, der Befruchtung, Die luperci
opferten einen Hund (Plut. Rom. 21; qu. Rom.
68 vgl. 111). Ferner wird, wohl von denselben,
ein caper geopfert (Serv. Aen. VLLT 343, wonach
dieses Opfer im Lupercal stattfand; vgl. Quintil.
inst. I 5, 66. Ovid. fast. II 445 ; allgemein von
einem Opfer der luperci im Lupercal spricht
Varro de 1. 1. V 85. VI 13); statt des caper
werden alysg genannt von Plut. Rom. 21, cap&lla
von Ovid. fast. II 361 ; unbestimmbar caesis ca-
pris bei Val. Max. II 2, 9. Das waren Eeini-
gung3-, bezw. Suhneopfer, wie Plutarch richtig
bemerkt und ausfiihrlich begrundet. Der Hund
ist in Griechenland und Rom ein chthonisches
Tier, das z. B. der Hekate geopfert wird und bei
Stihnungen eine wichtige Rolle spielt (vgl. z. B.
Gruppe Gr. Mythol. 804; Hundeopfer fur Ge-
nita Mana ebenfalls chthonischen Charakters:
Plut. qu. Rom. 52. Plin. n. h. XXIX 18); das
gleiche gilt fur die Ziege : beide Tiere darf der
flamen Dialis, der Priester des lichten Gottes,
nicht beruhren, ja nicht einmal nennen (Gell. X
15, 12. Plut. qu. Rom. 111). Das fiihrt wieder
auf die chthonische Seite der Lupercalienfeier,
die oben angedeutet worden ist. Die reinigende
Abwchr der Unterirdischen geschieht durch Wesen,
die mit ihnen verwandt sind (vgl. Plut. qu. Eom.
Ill yom Hunde). Andererseits weisen diese Tiere,
wie ja so haufig die dem chthonischen Kreise an-
gehoTigen Wesen, auf Fruchtbarkeit. Uber Bock
und Ziege s. u. Hunde galten, wie Schweine,
als £<j>a TioHyova (Aelian. hist. an. XII 16). Mit
dem blutigen Opfermesser wurde die Stirne zweier
Junglinge beriihrt, dann das Blut eiligst mit in
Milch getauchter Wolle abgewischt, worauf die
Junglinge lachen muBten (Plut. Rom. 21). Wenn
man darin jetzt fast allgemein die Ablosung alterer
Menschenopfer sieht (die illtere Literatur bei
Marquardt-Wissowa a. a. 0.443, 11; neuer-
dingsDiels Sibyll. Bl. 69, 2) so beruht dies
lediglich auf einem Vorurteil, das iiberhaupt der
sehr korrektionsbedurftigen Theorie vom Substi-
tutionsopfer vielfach zu Grunde liegt. Wie die
Schlage mit den Riemen aus dem Felle des Opfer-
tiers das Bose hinaus- (und das Gute hinein)
schlagen sollten, so beruht auch die Blutzere-
monie (der Elegiker Butas versuchte eine Erkla-
rung aus der Eomulussage, Plut. Rom. 21) auf
dem Glauben an die Kraft des Opfertierblutes,
und daB dieses gerade an die Stirne gesehmiert
wird, entspricht einem bei anderen Volkern nicht
selten wiederkehrenden Branch. Endlich die apo-

tropaische Wirkung des den Geistern fxemden
Lachens ist bekannt genug (vgl. Mannhardt
Mythol. Forsch. 991 Rev. de Thist. des relig.

XLVI 337 und vieles andere). Auf ein Opfermahl
weisen Ovid. fast. II 361ff. Val. Max. U 2, 9.

Es folgt der Hauptakt der Lupercalien: nach
dem Opfer im Lupercal (Dionys. ant. I 80;
vgl. Plut. Rom. 21) schnitten die luperci das
Fell des geopferten Bocks in Riemen und liefen

10 nackt (Varro de 1. 1. VI 34. Verg. Aen. VIII
663. Liv. I 5. Ovid. fast. II 267fL Dionys. ant
I 80. Plut. Rom. 21; Caes. 61; qu. Eom. 68.

Paul. p. 57. Serv. Aen. VIII 343. 663) und ge-
salbt (Oic. Phil. Ill 12. Nic. Damasc. vit. Caes.
21. Plut. Anton. 2. Appian. civ. bell. II 109), nur
mit einem Schamschurze (Plut. Rom. 21

;
quaes!

Rom. 68. Val. Mas. II 2, 9) aus Opfertierfell

(Dionys. ant. I 80 ; vgl. Iustin. XLIII 1, 7) ver-

sehen vom Lupercal aus um den Palatin herum
20 *(das Nahere bei Wissowa Relig. u. Kult. 485),

wobei sie die Begegnenden unter Schcrz und
Spott (Nicol. Damasc, vita Caes. 21 ; vgl. Liv. I

5. Val. Mas. II 2, 9. Plut. Caes. 61; Anton.
12, und besonders Gelasius adv. Androm. 191,
s. u.) mit jenen Riemen schlugen. Dieses ihres
Aufzuges wegen nannte sie das Volk mit vul-

garera Ausdruck auch creppi, d. i. capri (vgl. Paul,

p. 57 und dazu 48), und Varro de 1. 1. VI 34
bezeichnet in diesem Sinne die luperci als greges

30 humani. Man verglich diese Handlung mit den
arkadischen Lykaia (Plut. Caes. 61). Der Zweck
war die Eeinigung der altesten Gemeinde (Dionys.
ant. I 80 xa&ag/Ltog iwv K(o/xr}Tcdv uidrQiog. Ovid.
fast. II 31 secta quia pelle luperci omne solum
lustrant idque piamen hahent ; vgl. Varro de 1. 1.

VI 13 lAipercalia februatio. VI 34 turn februa-
batur popuhis ; daher hieli der Tag dies fehrua-
tus : Varro a. a. 0. Paul. p. 85. Censorin. 22,

15 dies Luperealium proprie februatus vocitatur).

40 und namentlich der Frauen, die durch diese Eei-
nigung leichte Entbindung bezw. Fruchtbarkeit
zu erlangen hofften. Von der Eeinigung, fe-

bruatio, hatte auch der Monat, in den das Fest
fiel, seinen Namen, und man redete spater von
einem deus Februus, dem er geweiht sei (Macrob.
Sat. I 13, 3), hinter dem sich natiirlich F. ver-

birgt. Nach einer Uberlieferung bei Lydus de
mens. IV 25 soil Februus ein etruskischeV Unter-
weltgott sein, den die luperci verehrten; vgl.

50 Serv. Georg. I 43.. In dieser Tradition haben
wir lediglich eine Beeinflussung durch die Er-
innerung an die Totenfeiern des Februar zu sehen;
vgl. noch Varro de 1. 1. VI 34 (selbst F. wird
Unterweltgott genannt bei Porphyrio zu Hor.
carm. Ill 18, 1. Serv. Aen. VII 91). Februarius
heifit der Lupercaliengott bei Gelasius. adv. An-
drom. 3. 11 (s. u.). Nun hat Unger Rh. Mus.
XXXVI 56ff. den Nachweis zu erbringen gesucht,
dafi das Riemenschlagen ein spaterer, dem 3. vor-

60 christlichen Jhdt. angehoriger Zusatz zu der alte-

sten, aus dem blofien Umlauf beetehenden Feier

sei, ein Sachverhalt, der sich noch in den uns
vorliegenden Berichten selbst leicnt erkennen
lasse, und der aus dem dem Gelasius adv. Andiom.
(Avellana collectio ed. Gnnther I p. 457) ver-

dankten Liviuszitat aus dessen zweiter Dekade
mit Notwendigkeit folge. DaB eine Erweiterung
des ursprimglichen Festbrauches in jener Zeit
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stattgefunden hate, halt auch Wissowa Relig.

u. Knit. 173, 4 des Liviusfragmentes wegen fur

mOglich. Was TJnger von hier aus des weiteren

behauptet, ist evident falsch. Nicht weniger aber

auch seine erste Behauptung. Die Anfuhrung
des Gelasius aus dera verlorenen Livius Metet

groBo Schwierigkeiten. Wenn Livius gesagt hat,

die Lupercalien seien eingcsetzt wordcn propter

sterilitaiem mulierum, quae tune (3. Jhdt.) acci-

derat, so widersprach er damit dcm, was er im
ersten Buche erzahlt hatte. Er hat, wie aus den

Wo rten des Gelasius {id ei videtur) ersichtlich,

in der zweiten Dekade eine eigene Meinung fiber

den Ursprung des Liipercalienfestes vorgebracht,

daB es namlich aus AnlaB einer stcrilitas im
3. Jhdt. eingesetzt worden sei. Das ist an sich.

nicht glaublich. "Was damals in Wirklichkeit

vor sich gegangen ist, wissen wir nicht. Wollen

wir aber eine Umgestaltung im Sinne Ungers
annehmen, so steht dagegen die gesamte ubrige

Uberlieferung, die den Brauch des Eiemenschla-

gens zn der altesten Festfeier als wesentlichen

Bestandteil rechnet. Denn Ungev irrt, wenn
er aus Berichten, wie dem des C. Acilius bei

Plut. Bom. 21 (vgl. aber Scty. Aen. Vni 343.

Ovid. fast. II 361ff.), schliefit, man habe noch

gewuBt, daB das Riemenschlagen zum altesten

Brauch nicht gehorte. Die zur Erklarung 'des

Brauches bestimmten Legenden von Kampfes-

szenen des Romulus und Remus, sei es mit Rau-

bern, die ihnen das Vieh wegtreiben, sei es mit
den Leuten des Numitor (Dionys. ant. I 80. Ovid.

fast. II 361ff. Serv. Aen. YITI 343; auch Liv.

I 5), setzen doch ein kampfartiges Benehmen der

TJmlaufenden notwendig voraus. Und das fuhrt

aiif die Hauptsache : das Riemenschlagen gilt

tiberhaupt gar nicht allein den Frauen und der

Fruchtbarkeit. Die Beschreibungen lassen keinen

Zweifel dariiber, daB alle Bcgegnenden, ob Manner,
ob Frauen, geschlagen wurden (Xic. Damasc. vita

Caes. 21 xovg vxavzojvras. Plut. Rom. 21 xovg

FUTzodtuv ; ebenso Plut. Caes. 21 ; qu. Rom. 08

;

Anton. 12. Val. Max. II 2, !") olvios der cod.

Vindob. Ps.-Aur. Vict, origo 22, 1), und die oben

erwahnten Legenden verlangen das. Nur als ein

besonderes Moment wird hervorgehoben, daB die

Frauen sich selbst in den Weg gestelit hatten,

weii sie durch die Schlage fur sich leichte Ent-

bindung und Fruchtbarkeit erhofften (Plut, Rom.
21 : Caes. 61). Wenn einige Berichte nur von

Frauen und Fruchtbarkeit reden (Ovid. fast. II

425. nach welchem Romulus die Feier zu diesem

Zwecke eingesetzt haben sollte; ebenso Serv. Aen.

VIII 343 non nulii dicunt . .
.

; vgl. das oben
fiber Livius Bemerkte; ferner Paul. p. 57 obvias

quasquc feminas. p. 85. Iuven. 2, 142 mit Schol.),

so ist das den besseren Berichten gegeniiber eine

Einseitigkeit und mit den gelaufigen Stiftuugs-

legenden unvereinbar (ebenso einseitig Lyd. de

mens. IV 25 vxeq extdooEoig zcbv xagnoiv). Aber,

und das ist wichtig, auch in Bezug auf die Frauen
i>t der immer in den Vordergrund gestellte Er-

folg der leichten Entbindung und Fruchtbarkeit
nur ein sekundarer. Wie die Tatigkeit der lu-

perei uberhaupt zunachst den Zweck der Reini-

gang hatte (februare, reinigen, nannte man nach
Plat. qu. Rom. 68 die Handlung des Riemen-
schlagens; vgl. Schol. Iuven. 2, 142 und Varro

de 1. 1. VI 34), so heiBt es auch von den Frauen
bei Paul. p. 85: februabantur a lupercis . . .

pelle caprina, sie wurden gereinigt. DaB die

an alien vorgenommene Austreibung des BOsei^.

d. h. Reinigung, speziell bei den Frauen jenen
Erfolg haben mufite, ist ftir den Voltsglauben,
selbstverstiindlich (dem hier Ausgefiihrten ent-

sprechend fafit auch Mannhardt a, a. 0. 81ff.

den Brauch des Schlagens auf). AUes drangt
10 darauf hin (namentlich auch die Karapfeslegenden,

s. o.), das Riemenschlagen als cine Art Schein-

kampf aufzufassen, der nach weitverbreitetem

Glauben das Bose hinaustreiben und eben damit
den Scgen herbeifuhren sollte (vgl. fiber solche

Scheinkampfc, namentlich im Romischen, Philo-

logus LXIV 185ff.). Merkwiirdig ist die Legende
von einem Madchen, das bei einer Pest in Fa-

lerii die Kranken dadurch heilte, daB es dieselben

mit einem heiligcn Hammer schlug ; sie hiefi be-

20 zeichnenderweisc Valeria Luperca (Ps. Plut. parall.

min. 35). An den Lupercalien wurden die Schlage

mit den aus dem Felle des geopferten Bockes ge-

schnittenen Riemen ausgeteilt (Ovid. fast. II 441ff.

Nic. Damasc. vita Caes. 21. Plut. Rom. 21. Paul,

p. 85. Serv. Aen. VIII 343; vgl. damit W. Mann-
hardt Wald- und Feldkulte I Eap. Ill § 10
,Schlag mit der Lebensrute' und S. 548ff., dazu
Mythol. Forsch. 113AT.). Weil es reinigend wirkte,

nannte man das Bocksfell februum (Serv. Aen.

30 VIII 343; vsfl. Varro do 1. 1. VI 13. Paul. p. 85.

Ovid. fast. II 19ff. Lyd. de mens. IV 25); hin-

sichtlich der Frauen hieB es auch amiculiwi Ju-

nonis (Paul. p. 85), denn Iuno ist die Gottin der

Frauen und animalischen Fruchtbarkeit, und die

Ziege ihr heiliges Tier; sie selbst wird mit dem
Ziegenfelle bekleidet dargestellt. Nach Ovid,

fast. II 43 off. sollte sie selbst, als Romulus iiber

die Unfruchtbarkeit der Frauen in Veizwciflung

war, durch die aus ihrem heiligen Haine tonende

40 Stimme : Italidas matres sacer hircus inito, den

Brauch des Riemenschlagens eingesetzt haben.

Wie F. Februus hieB, so hatte auch Iuno ahn-

liche Beinamen (Wissowa Relig. u. Kult. 119).

Das Stiftungsfest des Ternpcls der lanuvinischen,

mit dem Ziegenfell bekleideten Iuno auf dem
Forum holitorium war am 1. Februar. DaB Iuno

aber selbst an den Lupercalien eine Rolle ge-

spielt hatte, ist nicht bezeugt (bei Paul. p. 85

wird behauptet, daB eius, namlich der Iuno. fe-

50 riae erant Luperealia). Fiir die Frauen ist iiber-

liefert, daB sie in die Hiinde geschlagen wurden

(Plut. Caes. 61 und Iuven. 2. 142 mit Schol.;

vgl Prud. c. Symm. II 861 ; nach Ovid. fast. II

445 auf den Rucken ; so auch Gelasius a. a. 0.

16}. Fiir die gegen Manner gerichteten Schlage

ist das nicht bezeugt und auch nicht wahrschein-

lich. Fassen wir zusammen, so ist der F. der

Lupercalien der Wolfsgott, der zur Zeit der Toten-

feiern das Volk vom Bosen reinigt (vgl. Macrob.

60 Sat. I 13, 3 htztrari autem eo [scil. Februario]

mense civitatem necesse erat, quo [Numa] star-

tuiL id iusta dis manibiis solverentur ; fur die

Verteidiger der Lupercalienfeier im 5. Jhdt. n. Chr.

war der Festbrauch ein Heilmittel gegen Krank-
heiten, Pestilenz, Grelasiua a. a. 0. 3ff. ; auch die

mit derartigen Gebraachen so oft verbuadenen

Spottreden, vielfach obszOnen Inhalts, feblen nicht,

s. o.) und dadurch auch Fruchtbarkeit verleiht.

2069 Fauuus Faunus 2070

In der alten, schon von C. Acilius erzahlten Ur-
sprungslegende (Plut. Rom. 21) bereiten sich die

luperd durch ein Gebet an F. auf die eilige

Suche nach den verlorenen Herdentieren , d. h.

auf den reinigenden Umlauf , vor. Darin berixhrt

sich F. wieder sehr nahe mit Mars, wie denn
uberhaupt sein Wesen kaum einen Zug enthalt,

der nicht auch fiir Mars charakteristisch ware.

Wenn man aber meint, die Lupercalien seien ur-

Tiere der Herde gewesen, haben wir schwerlich
ein Recht. Bemerkungen, wie die des Servius,

daB der Gott so genannt worden sei, quod frugi-
bus faveat, oder die des Cornelius Labeo bei

Macrob. Sat. I 12, 22, der den Namen der von
ihm mit der Maia und der Erde identifizierten

Fauna erklart: quod om?ii ustti animaniiivm
favef, sind nicht entscheidend (wie hinfiillig die

aus dem Namen Inuus gezogenen Schltisse sind,

sprunglich ein Hirtenfest gewesen (so z. B. Wis- 10 haben wir ja oben gesehen), ebensowenig wie
sowa Relig. u. Kult. 173), so mufi dem wider- allgemeine Bezeichnungen, wie agrestis, zumal
sprochen werden. Allerdings waren nach Plut. -.-. •' , , . ,

,,-..,

Caes. 61 viele dieser An sich t (vgl. auch Serv,

Aen. VIII 343; von Ackerbauern leitet Prop.

IV 1, 25f, den Festbrauch ab), und Cicero pro

Cael. 26 nennt die luperei: fera quaedam soda-

liias et plane pastorieia atque agrestis germa-
n&rum lupereorum usw. Darin dnrfen wir aber
lediglich einen SchluB aus der mangelhaften Be-

wenn sie sich mit griechischer Anschauung (Ovid,

fast. Ill 315 di sumus agrestes et qui dominemur
in altis montibus, vgl. liar oQslog, 6Qeat8g6

l

uog
u. a., Vergil a. a, 0. ruft neb en den agrestum
praeseniia numina Fauni die Dryades puellae
an, und Hor. carm. Ill 18 vermischt seinen F.
vollig mit Pan; uberhaupt aber vergesse man
nicht, wie gelaufig diesen Schriftstellern der Pan

kleidung der luperei erblicken , und zwar einen 20 als v6,utog deog war) verbinden. Wir gehen ge-
«Ahr hftflAnirlicbAn • il^n Hio Wn/.v+.iioi+ h»++a "Kni ^[fi am sichersten , wenn wir, von dem klar zusehr bedenklichen ; denn die Nacktheit hatte bei
ihnen sicherlich ebenso eine rein rituelle Bedeu-
tung, wie in so vielen anderen Fallen, wo sie

uns in Griechenland und andenvarts bei Reini-

gungsgebrauchen (vgl. z. B. die Amphidromia),
Totengebrauchen, bcim Zaubern und uberhaupt
im Verkehr mit Geistern entgegentritt. So wird
es klar, daB. das Lupercalienfest seine nachste
Analogie an dem in dcmselben Monat gefeierten

Tage liegenden Sinn des Lupercalienfestes aus-
gehend, auch in den eben genannten landlichen

Gottesdiensten in erster Linie Reinigungsfeiern
erblicken, Reinigung und Abwehr des Bosen, was
natiirlich mittelbar zu Gesundheit und Frucht-
barkeit fiihren mufite. So schreibt Calpurn. buc.

5, 25ff. ein Friihlingsopfer fiir F. folgendermafien
vor: turn caespite vivo pone focum geniumque

Amburbium hat, dessen Zweck die Austreibung 30 loci Faunumque laresque salso farre voca;
des Bosen, namentlich, wie die christliche Fort- ^-«»^— **—* t,„„^-„ _..)j„„. j„„i...„a »_ _,,.•_....

setzung des Brauches lehrt, der gefiirchteten

Geister war (vgl. Usener Rcligionsgeschichtl.
Untersuch. I 306ff. Wis sowa Relig. u. Kult.
130). Im Lupei-cal stand in spaterer Zeit ein
Bild des Gottes nudum caprina pelle amietum,
sieut Romae Lupercalibus diseurritur (Iustin.

XLI1I 1, 7). Uber erhaltene Darstellungen des
Gottes s. Wissowa in Eoschers Lex. I 1458ff.;

tepidos tunc hostiu cultros imbuat : km etiam
dum vidit ovilia lustra. Schwerlich aber darf
die Sage von Stercuius, dem Sohn des F. (Plin.

n. h. XVII 50), der auch Stcrcutius, Stercidus,

Sterces genannt wird (Preller- Jordan Rom.
Myth. II llff., 3) in diesem Zusammenhang ver-

wertet werden; denn ob der Mistgott nicht
bloB auf einer jener bedenklichen etymologischen
Spielereien beruht, mufi doch ematlich gefragt

Ges, Abhd. 92f. und Milchhofer Bonn. Jahrb. 40 werden (vgl. angesichts der merkwiirdigen Ver-
XC 1891, 8ff.

Die fur die Lupercalien zuriickgewiesene land-
liche Bedeutung des Gottes tritt andenvarts deut-
lich hervor. Er heifit agrestis (Ovid. fast. II 193.
Verg. Georg. 110 vos, agrestumpraes&ntia numina,

schiedenheiten der Narnensform den Gentilnamen
Sterceius, CIL XIV 256, 77).

Kniipft sich also der alteste Staatskult , die

Lupercalien, an das Lupercal am Palatin, so er-

hielt im J. 194 v. Chr. der Gott noch einen

, --, ,- --,. ~.~™. T ^„, ^..;. «vw, StiftUngb^^, vl^u uiv,
Probus zu Verg. Georg. I 10 feierten ihm in Fasti Esquilini (CIL 12 p. 210) verzeichnen und
Itaha qiadam annuum sacrum

,
quidam men- 50 auf den Ovid. ' fast. II 193f. Bezug nimmt

struum. Auf ein landliches Fest am 5. Dezember {Idibua agrestis fumant altaria Fauni. hie ubi
geht Hor. carm. Ill 18 (v. f htdit 7ierboso_peetis discretas insula rumpit aquas), fiel auf den
omne campo, cum Ubi nonae reniunt Decem-
bres; festus in pratis vaeat otioso cum bove
pagus); der ganze pagus feiert, Dazu bemerkt
Porphyrio: nonis Deeembribus Faunalia sunt
/*. e. dies festus Fa?mi

7
in cuius hotwrem pe-

cudes lasciviunt (vgl. Preller- Jordan R6m.
Myth.3 1 380, 1. Arnob. Ill 30 sagt: armentorum

13. Februar, also zwei Tage vor die Lupercalien.

Merkwiirdig ist, daB nach Ovid. fast. II 195f.

an eben diesem Tage die 306 Fabier gefallen

sein sollen, was sonst in den Hochsomrner ver-

legt wird; das erinnert an die enge Verbindung
des Fabiergeschlechtes mit F. (s. o.). Den Tempel
auf der Tiberinsel erwahnt auch Vitruv III 2, 3.

et pecorum gregibus Pales^ praesunt Inuusque 60 Vgl. Jordan Commentationes Mommsen. 362.
custodes); Ps.-Acron erweitert die Worte des
Porphyrio durch die Bemerkung: et Faunorum
eulta dicebantur. Ein Fruhlingsfest erwahnt
Hor. carm. I 4, 11 nunc et in umbrosis Fauno
decet immolare lueis, sen poseat agna, sive maiit
haedo (Prop. IV 2, 34 Vogelfang? die Stelle ist

verderbt). Allein aus diesen Steficn zu schliefien,

dafi F. Gott der Fruchtbarkeit, der Felder, der

Die gesamte trberlieferung deutet darauf hin,

daB der Kult ' des F. durchaus auf Rom bezw.
das alte Latium beschrankt gewesen ist (vgL Prob.
zu Verg. Georg. I 10 rustieis persttasum est in-

coleniibus earn partem Italiae, quae suburbana
est, saepe eos - scil. Faunos ~ in agris compiei).
DaB es in Tibur einen heiligen Hain des F. ge-
geben habe, darf man dem Vergil Aen. VII 81ff
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sicherlich glauben (vgl. auch Ovid. fast. IV 649ff.

;

Prob. zu Verg. Georg. I 10 versetzt den Ort in

das Gebiet von Laurentum) ; ebenso, dafi hier F.

als Orakelgott gait (s. o.). Beziiglich der Einzel-

heiten dieser als Traumorakel geschilderten Kult-

statte miissen wir jedoch unser Urteil zuriick-

halten (vgl. Preller-Jordan Rom. Mythol. I

382, 2), Unzweifelhaft ist, dafi die Gebiete von

Ardea und Laurentum alten F.-Kult besessen

kCnig F. abstammen (Suet. Vitell. 1). Unter

seiner Regierung sollte der arkadische Euander
in Italien eingewandert sein und von. ihm den

Palatin zur Niederlassung erhalten haben (vgl.

Schwegler a. a. 0. 351. Rubino Beitr. zur

Vorgesch. Italiens 62ff.). Wie Euander, so fttb.rt

auch der Konig F. die rohen Urbewohner zu Sitte

und geordneter Gotterverehrung (Lucil. 484 Marx.

Prob. zu Yerg. Georg. I 10. Lact. inst. I 22, 9).

haben. Die Rutuler verehrten den Inuus, wie der 10 Br war also ursprtinglich ein Mensch (Serv. Aen.

alte, bei Ardea gelegene Ort Castrum Inui be-

weist (s. o.). Ob das urspriinglich ein eigener

Gott gewesen ist, lafit sich nicht mehr feststellen
;

jedenfalls rcmB er dem F. ahnlich gewesen sein,

dem er im Altertum gleichgesetzt worden ist,

wovon oben ausfuhrlich die Eede war. Unter

den Bundesgenossen des Turnus erscheint ein

Tarquitus, silvicolae Fauno Dryope quern mjmpka
crearat (Verg. Aen. X 551). Der sacer Fauno

VII 553) und ist erst von hier ans zum Gott ge-

worden (Serv. Aen. X 551. Aug. c. d. VIH 5.

XVIII 15). Nach Aug. c. d. IV 23 hat Eomu-
lns ihn zum Gott erhoben, nach Serv. Georg.

110 Euander. Daher stellte ihn die theologische

Gelehrsamkeit auf eine Stufe mit Amphiaraus,

Kastor, Hercules u. a. (Varro bei Serv. Aen. VIII

275). Euander ahnelt auch im Namen dem F.

Die Hyperboreerin Palanto, die dem Hercules

oleaster foliis amaris bei Laurentum, der in dem 20 den Latinus gebiert und nacbmals Frau des F.
T7 „;i,„™„J? ^„„l.n., A AnAAt. ivnA Tnvnun fli'no T?/\llrt Tiri-lvl <VaVl <\1<l- 711 A&l* TTll SI TlH AT+Tl AVl+flV P fl.ll fl Tl "hi fi. 111111Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus eine Eolle

spielt (Verg. Aen. XII 766ff.), stammt schwer-

lich aus der dichterischen Phantasie. An ihm
sollen die dem Meere gliicklich Entronnenen zur

Ltfsung ihres Geliibdes die Kleider aufgehangt

haben, als Geschenk Laurenti dtvo, d. h. dem
vergottlichtenLaurenterkdnig, denn als solcher

hatte F. eine feste Stelle in der Liste der dortigen

Konige erhalten. Er folgte in der Herrschaft auf

wird, gehort zu der Euandertochter Pallantia und
anderen mythischen Figuren, die den Namen des

Palatiums, der Siedelung des Euander, erklaren

sollten (Schwegler a. a. O. 215, 21 und 443).

An Euander knupft diejenigc Sage an, die den

Knit des F. ans Griechenland ableitet. Es ist

der lykaiische Pan, dessen Gottesdienst Euander

auf dem Palatin am Lupercal (AvxaTov) einge-

burgert und zu dessen Ehren er die Lupercalien

mis (Verg. Aen. VII 48f. Iustin. XLIII 1, G.

Arnob. II 71. Lact. inst. I 22, 9. Aug. c. d.

XVIII 15; Aboriginum rex Suet. Vitell. 1. Prob.

zu Verg. Georg. I 10. Gell. V 21, 8 ex Fauno-
rum et Aboriginum saeculo. XVI 10, 7; bei

Donat. zu Verg. Aen. VII p. 14 Georgii heifit F.

Sohn des Saturnus und Vater des Picus). Nach

XLIII 1, 7. Prob. zu Verg. Georg. I 16). Wenn
Dionys. ant. I 32 am Aventin, nicht weit von

der Porta Trigemina entfemt, einen Altar des

Euander gesehen haben will, so erinnert das merk-

wiirdig an jenen Hain am Aventin, wo Numa
Picns und F. uberlistet haben soil (Ovid. fast. Ill

295ff. Plut. Num. 15. Arnob. V 1). So wird

Vergil VII 47 erzeugt er mit der laurentischen 40 F. dem Pan vollig gleichgesetzt (so z. B. Hor.

Nymphe Marica den Latinus, seinen Naehfolger

in der KOnigsherrschaft. Marica wurdc vornehm-

lich bei Minturnae verelirt, abcr auch in Pisau-

rum (Wissowa Eelig. u. Kult. 44, 4); da die

Weihinschriften in Pisaurum, zu denen die fiir

Marica gehort, auf die Heimat der Kolonisten

zuriickweisen , so dvirfen wir in der Versetzung

der Marica nach Laurentum vielleicht etwas mehr
als eine dichterische Lizenz sehen, deren Zweck

carm. I 17, 1 velox amoenum saepe Lueretilem

mutat Lyoaeo Faunus. Priap. 75 , 7 Faunus
Maenalon Areadumqiie silvas scil. tuetur. Ovid,

fast. II 424 Faunus in Areadia templa Lyeaeus

habet. 384. IV 762 Faunum medw cum premit

aria die. Calpurn. buc. 1, 9ft". ; Faune, Satyrn,

Dryaden usw. treten zusammen auf: Ovid. her.

4, 4!); met. I 103. VI 392; Ibis 81; der alt-

rdmische F. heiM Maenalius deus: Ovid. fast.

jedenfalls dnnkel bliebe. Weitere Zeugnisse fiir 50 IV 650, und wird mit Hbrnera und Beinen des
- ' ' ~ - ' " "

" """
' '" Bockes ausgestattet : Ovid, fast II 268. Ill 312.

II 361. V 101). Dadurch wird es in vielen

Fallen schwer oder sogar unmoglich, zu beurteilen,

ob die dichterische Anschauung uur Griechisches

enthalt, oder ob sich unter dem griechischen Ge-

wande EchtrSmisches verbirgt.

Wenn F. wirklich etwas Ahnliches ist, wiener

lupus Martins, so durfen wir doch wohl, einer

alten Ansicht (vgl. Schwegler a. a. O. 433, 7

Latinus als Sohn des F.: Ovid. met. XIV 449.

Dionys. ant. I 43. Aug. c. d. XVIII 16. Serv.

Aen. X 76. Nach einer anderen Uberlieferung

ist Latinus Sohn des Hercules, der hier, eben-

so wie in der oben besprochenen Fabier-

legende, mit F. konkurriert. Die beiden Ver-

sionen sind so ausgeglichen worden, dafi man zur

Mutter die Frau des F. machte, oder die Ge-
liebte des Hercules, die ihm den Latinus gebar,

nachtraglich dem F. in die Ehe gab , oder end- 60 und viele andere) folgend, Faustulus, den Hirten
1,1:1 T ,f ' xt .... *. n i.. ^fir kflniglicben Herden, der fur die von der

Wolfin gesaugten Zwillinge Pflegevater geworden

ist, in seinen Kreis hineinziehen ; ist doch sein

Name nahezu identisch mit dem des F. (s. o., und

vgL Panl. p. 93 faustulum poreillum
t
feturam

porcorum).
In den von Augustus (Suet. Aug. 31) wieder-

hergestellten Lupercalien danerte der F.-Dienst

lich den Latinus aus dem Umgang des Hercules

mit einer Tochter des F. entspringen liefi (Paul,

p. 220. Dionys. ant. I 43. 44. Iustin. XLIII 1,

9; weiteres bei Schwegler BOm. Gesch. I 215f.,

21). Die Rutuli (d. h. ubethaupt die Aborigines)
werden Faunigenae genannt von SiL Ital. ViLL

356. Die Vitellier wollten aus einer Verbindung
ihrer Gentilgfittin Vitellia mit dem Aboriginer-

i

bis in die christliche Zeit hinein (vgl. Gelasius

adv. Androm., Collectio Avellana ed. Gfinther

p. 453ff.), und das Fest wild am Ende des 5. Jhdts.

noch im Kalender des Polemius Silvius verzeich-

net (CIL I® p. 2581). Abgesehen davon scheint

aber schon in der Kaiserzeit der alte F. nur noch

in den damonischen Fauni (ficarii), Fatui des

Volksglaubens weitergelebt zu haben, von denen

oben die Eede war. So erklart es sich, dafi keine

der unzahligen auf uns gekommenen Weihinschrif-

ten ihn nennt (mit Ausnahme der Inschrift ans

Thabraca in Africa : Bull, archeol. du comite des

trav. hist. 1894, 241 nr. 24 = De ssau 3580 Fauno
Aug(ustq) sacr., worm Wissowa Eelig. u. Kult.

175, 2 gewifi mit Eecht eine gesuchte Herbeiziehung

des altrSmischen Gotternamens sieht). Der wilde

F. mufi von Anfang an eine stark damonische Seite

gehabt und eben dadurch den Volksglauben be-

sonders viel beschaftigt haben. Nach Wissowa
a. a. O. 175f. ist es der ihm in manchem ahn-

liche Silvanus gewesen, der ihn im Gottesdienst

des taglichen Lcbens in den Hintergrnnd ge-

drangt hat.

Die altromische Religion kannte neben F. als

weibliche Erganzung eine Fatma (auch Fatua
genannt, wie Faunus Fatuus, und, wie er, weis-

sagend; s. o.), eine Paarung, die in Liber und
Libera ihre Parallele findet. Sie werden neben-

einander genannt von Varro de 1. 1. VII 36 und
Serv. Aen. VII 47. Um ihr Verhaltnis naher zu

bestimmen, haben die Mythologen die Fauna bald

zur Schwester (Varro bei Macrob. Sat. I 12, 27.

Gavius Bassus bei Lact. inst. I 22, 9), bald zur

Tochter (Macrob. Sat. I 12, 21. Tert. ad nat. II

9. Serv. Aen. VIII 314), bald zur Gattin (Sex.

Clodius bei Lact. inst. I 22, 11. Iustin. XLIII
1, 8. Arnob. I 36. V 18; vgl. Plut. Caes. 9; qu.

Eom. 20) des F. gemacht. Als Tochter ist sie

den Mannern gegenuber sprode und widersteht

dem Verlangen ihres eigenen Vaters (damit mischen

sich Gedanken der Mysterien : Macrob. Sat. I 12,

24, vgl. Gruppe Griech. Mythol. 866, 1), als

Gattin ist sie dem Weingenufi im UbermaB er-

geben. y^ermAavva bei Dionys. ant. I 43 (I 32

gen. Avvag, nach Polybios) eine Verschreibung fiir

$>avva sein sollte, so ware diese auch zur Toch-

ter des Euander gemacht worden, was zur Ver-

wandtschaft zwischen F. und Euander gut passen

wiirde. Diese Fauna ist allgemein unter dem
Beinamen Bona dea (Lact. inst. I 22, 9. Macrob.
Sat. I 12, 22. Arnob. I 36. Tert. ad nat. II 9)

verehrt und als solche zur griechischen Gottin

geworden (s. Art. Bona dea), der auch die oben
erwahnten mythologischen Ziige angehoren. In-

teressant ist nur, dafi der Tempel der griechi-

schen Bona dea ebenfalls am Aventin lag (vgl.

o. uber F. und Euander).

Zusammenhangende Darstellungen : Schweg-
ler Eom. Gesch. I 215. 225ff. Preller EOm.
Myth. 3 I 379ff. HildbeLDaremberg-Saglio
Dictionnaire des antiquites Grecques et Romaines
II 1021ff. Wissowa in Roschers Lexik. 1 1454ff.

und Kelig. u. Kult. der Eom, 172ff. [Otto.]

Favonae ($av6vai), Volk in Skandinavien,
Ptolem. nil, 16. Zeuss Die Deutschen 158.

159. Miillenhoff Deutsche Altertumskunde II

lOf. Anmerk. Bremer Ethncgraphie der german.
Stamme % 104. Vgl. Fervir. [Ihm.]

jd avomus 4\}{*

Faronii portus 3 Seehafen an der Ostkiiste

von Corsica, 30 mp. sudlich von Aleria, Itin. Ant.

85; wahrscheinlich identisch mit dem <&do>viov

huriv bei Ptolem. Ill 2, 5 p. 369 Muller. Noch
jetzt Porto Favone. [Hiilsen.]

Fayonius. 1) M. Favonius, der einzige be-

kannte Trager eines Gentilnamens, der auch spater

wenig verbreitet ist, doch vielleicht einer der

Nuceria genannten Gemeinden ihren Beinamen
10 verschafft hat (Nueerini Favonienses in Dmbrien,

Plin. n. h. Ill 113; vgl. Schulze Zur Gesch.

latein. Eigennamen 563). Die Errichtung einer

Statue mit der Inschrift: M. Favonio M. f. le~

g(aio) populous) Agrigent(inus) in Tarracina

(CIL X 6316 = Dessau 879; andere Favonii in

Tarracina CIL X 6362) lafit vermuten, dafi F.

aus dieser Stadt gebiirtig war. Er mufi urns

J. 664 = 90 geboren sein, war also nur um wenige
Jahre junger als Cato, aber nicht unbedeutend

20 alter als Brutus (vgl. Plut. Brut. 34, 3), was bei

der Beurteilung seines Vernaltnisses zu ihnen

und anderen Zeitgenossen nicht aufier acht zu

lassen ist. Seine Studien vollendete er in Ehodos,

wo er in der Redekunst von Apollonios Molon
(o. Bd. II S. 141ff.) unterwiesen wurde, jedoch

mit so geringem Erfolge, dafi nach seinem ersten

Prozefi der Anwalt des Gegners spottete: dixit

ita, ut Iihodi videretur molis potius quam Mo-
loni operam dedisse (Cic. ad Att. II 1, 9). Eine

30 Probe seiner Beredsamkeit liegt wahrscheinlich

bei Gell. XV 8 in einem Ausfall gegen den Tafel-

lusus vor; dafi dort der Name des F. statt des

hsl. iiberlieferten Favorinus einzusetzen sei, wird

allgemein angenommen; aufierdem mufi man aber

auch einen Irrtum der Kapiteluberschrift bei

Gellius darin sehen, dafi die Rede eine suasio

legis Liciniae sumptuariae von 657 = 97 ge-

wesen sei; sie ist entweder gegen die Abschaffung

dieses Gesetzes oder zur Empfehlung ernes spa-

40 teren (von 699 = 55 oder von 708 — 46) von F.

gehalten worden und entsprieht nach Form und
Inhalt seiner ganzen Art. Zuerst trat F. 693 = 61

in der Volksversammlung auf, indem er mit Cato

zusammen den Consul M. Pupius Piso heftig an-

griff, weil er den Eeligionsfrevler P. Clodius in

Schutz nahm (Cic. ad Att. I 14, 5). 694 = 60

unterlag er bei den Wahlen zum Volkstribunat,

klagte darauf eineu seiner erfolgreichen Mitbe-

werber, Nasica, bekannter unter dem Namen Me-
50 tellns Scipio, wegen ambitus an und bewarb sich

fiir das folgende Jahr von neuem (Cic. ad Att.

II 1, 9, s. o.). Seine Opposition richtete sich in

dem nachsten Jahrzehnt vor allern gegen die

Triumvirn; als Pompeius wegen eines Geschwiires

eine weifie Binde urns Bein gewickelt trug, spottete

F., es sei ja gleichgultig, an welchem Korperteil

die Konigsbinde getragen werde (Val. Max.. VI
2, 7; ohne Namen des F. Ammian. XVII 1-1, 4;

zur Zeitbestimmung vgl. Cic. ad Att. II 3, 1);

60 als Caesar 695 = 59 die Beschworung seines

Ackergesetzes von dem Senat forderte, leistete

F. als letzter der Senatoren den Eid, nachdem
auch Cato sieh dazu bequemt hatte (Plut. Cato
mm. 32, 3. Dio XXXVIII 7, If.). Gegen die

ttbertragung einer unumschrankten Gewalt an
Pompeius in der Form der cura anonae 697 = 57
erhob F. im Senat seine Stimme (Cic. ad Att.

IV 1, 7), und unerschrocken klagte er den Konig
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Ptolemaios Auletes an, dafi er in Rom die gegen
ihn Beschwerde fuhrenden alexandrinischen Ge-
sandten exmordet und viele angesehene Manner
bestochen habe (Dio XXXIX 14, 1). Den Schma-
hungen gegen Pompeius im Senate 698 = 56
stimmte er bei (Cic. ad Q, fr. II 3, 2), und rait

Cato war er 699 = 55 einig in dem freilich ver-

geblichen Widerstande gegen die von den Trium-
virn ausgehende neue Verteilung der Provinzen
(Plut. Caes. 21, 3. Dio XXXIX 34, 1. 35, 5
von einander abweichend). 700 = 54 trat er im
Senate fiir die Freiheit von Tenedos ein (Cic. ad
Q. fr. II 9, 2); als damals die argen Wahlum-
triebe der Bewerber nm das Consulat des nachsten
Jahres ans Licbt kamen, erwartete man, da Cato
krank war, fast nur von F. eine freie Aufierung
seiner Meinung (Cic. ad Att. IV 17, 4). Seine

eigene Wahl zurn plebeischen Aedilen fiir 701
= 53 ware durch Stimmenfalschung hintertrieben

worden, wenn Cato nicht eingegriffen hatte; da-

fiir uberlieB F. auch diescm die Funning aller

seiner Amtsgeschafte , namentlich die Ausrich-

tung und Leitung der Spiele, sodafi er in der

Gunst des Publikums weit hinter seinem Amts-
genossen C. Curio zuriickblieb (Plut. Cato min.
46, Iff., wobl ubertrieben). Ende des Jahres liefi

ihn einer der soeben ins Amt getretenen Volks-
tribunen Q. Pompeius Rufus aus geringfugiger

Ursache ins Gefangnis werfen, angeblich um sich

an dem Senat fur die gleiche Schande zu rachen
(Dio XL 45, 4), vielleicht nra F. vom Widerstand
gegen die Obernahme des Consulats durch Pom-
peius ohne Kollegen abzuschrecken. In der Vertei-

digung Milos (26. 44 vgl. Ascon. Mil, 47f.) berief

sich Cicero auf F., der im Anfang des J. 702 = 52
von Clodius die Drohung vernommen habe, dafi

Milo binnen drei Tagen nicht mehr am Leben
sein werde; er rief nicht F. selbst als Zeugen
auf, sondern Cato, der es von ihm gehOrt habe,
weil F. gleichzeitig den Sodalicicnprozefi gegen
Milo einzuleiten hatte (Ascon. Mil. 48, vgl. Momm-
sen Staatsr. II 584, 2). Bei den Wahlen zur

Praetur 703 = 51 fiel F. wieder durch (Cael. an
Cic. ad fam. VIII 9, 5). Das war sein stetes

Schicksal bei Amterbewerbungen , weil seine

Schroffheit auch die Freunde verletzte, so im
Sommer 704 = 50 den Cicero, als er neben Cato
fast allein gegen die fiir diesen beantragten Sup-
plikationen stimmte (ebd. 11, 2. Cic. ad Att. VII
1, 7). Dennoch ist er zur Praetur gelangt, wahr-
scheinlich 705 = 49 , in welchem Jahre die ent-

schiedensten Anhiinger des Pompeius und der

Senatspartei die hOchsten Amter bekleideten.

Denn wenn Veil. II 53, 1 den F. im J. 706 =
48 mit Recht als Praetorier bezeichnet, so bleibt

kein anderes Jahr verftigbar. Dagegen erhobene
Bedenken hat bereits Drumann (G. R.2III35, 6}

zuriickgewiesen; wenn Willems (Le senat de
la r^p. rom. I 514, vgl. 518) den weiteren Ein-
wand erhebt, dafi alle acht Praetoren von 705
= 49 bekannt seien , so beruht die Ansetzung
des einen nur auf dem Test von Caes. bell. civ.

I 12, 1: Thermum praetorem, und gerade hier
ist ohnehin die leichte Anderung praetorium
sachlich zu empfehlen (vgl den Art. Q. Minu-
cius Thermos), so daB der Platz for F. frei wird,
Im Anfang des Burgerkrieges 705 = 49 ertnnerte

er mit bitterm Hohne Pompeius an sein prahle-

risches Versprechen, Armeen aus dem Boden zu
stampfen (Plut. Pomp. 60, 3, vgl. 57, 4; Caes,

33, 2. Appian. bell. civ. II 37) ; trotzdem war
er bei den Verhandlongen der Parteihaupter in

Capua der einzige, der nichts von Vertragen mit
Caesar wissen wollte (Cic. ad fam. VH 15, 2).

Er scheint nicht mit Cato nach Sizilien, sondern
gleich mit dem Oberfeldherrn nach Griechenland
gegangen zu sein. Hier nahm er im Fruhjahr

10 706 = 48 an den Operationen in Makedonien
unter Metellus Scipio teil und wurde von diesem
aus grofier Bedrangnis befreit, als er am Haliak-
mon selbstandig gegen Cn. Domitius Calvinus
manovrieren wollte (Caes. bell. civ. Ill 34, 3—8).
Auf seine Vorwurfe hin brach Metellus Scipio
die bereits angekniipften Verhandlungen mit einem
Agenten Caesars damals wieder ab (Caes. bell,

civ. Ill 57, 5). Im Lager von Pharsalos machte
er die Herrschsucht des Pompeius fiir das Ver-

20 zOgern der Entscheidung verantwortlich (und ver-

spottete dabei auch den Luxus seiner Parteige-

nossen, vgl. Plut. Pomp. 67, 4; Caes. 41, 2); doch
nach der Niederlage begleitete er ihn mit Treue
und Hingebung auf der Flucht (Veil. JI 53. 1.

Plut. Pomp. 73, 4f.). Wahrscheinlich bald nach
dem Ende des Pompeius kehrte er nach Italien

zuriick; dafi nicht alle Caesarianer mit der Be-
gnadigung gerade dieses Gegners einverstanden
waren, ist noch aus Ps.-Sall. ad Caes. de rep. II

30 9, 4 p. 140 Jord. zu entnehmen. Mit der Be-
merkung, dafi der Biirgerkrieg schlimmer sei als

die gesetzwidrige Monarchic, lehnte er 710 = 44
die Aufforderung des Brutus, der Verschworung
gegen Caesar beizutreten, ab (Plut. Brut. 12, 2),

war aber nach der Ermordung des Dictators einer

der ersten, die sich zu den Verschworenen ge-

sellten (Appian. bell. civ. II 119). Als deren
Fiihrer, Brutus und Cassius, Rom verlassen hatten

und im Juni in Antium mit Cicero Kusammentrafen,
40 war auch er anwesend (Cic. ad Att. XV 11, 1).

Damals war Cassius als Praetor beauftragt, in

Sizilien Getreide aufzukaufen (vgl. o. Bd. Ill

S. 1731, 44ff.); es ware denkbar, dafi F. ihn als

Legat begleitete und wirklich kurze Zeit in Si-

zilien tatig war; dann kOnnte ihm damals die

Statue von den Agrigentinern gesetzt worden
sein, wiihrend sich sonst dieses inschriftliche

Zeugnis fiir seine Legatenstelle den literarischen

Nachrichten iiber sein Leben nirgends einfugen

50 will. Anfang 712 = 42 war F. mit Brutus und
Cassius in Sardes und drangte ihnen bei Zwistig-

keiten seine Vermittlung in so lastiger Weise
auf, dafi er von Brutus auf das grobste zurecht-

reehtgewiesen wurde (Plut. Brut. 34, 2—4). Bei

Philippi wurde er gefangen und, da er bereits

vcrurteilt und proscribiert worden war, ohne

weiteres hingerichtet. nachdem er noch Schma-
hungen gegen Oetavian ausgestofien hatte (Suet.

Aug. 13. Dio XLVII 49, 4). Ein Teil seines

60 eingezogenen VermOgens kam an Maecenas, dar-

unter auch der witzige Sklave Sarmentus (SchoL
Iuven. 5, 3 rijchtiger als Porphyr. zu Hor. Sat.

I 5, 51ff.); seine (unbekannte) Gattin war noch
717 = 37 am Leben (Sarmenft domina exstat

Hor. a. O. 55); seine Tochter ist wobl Favonia
M. f. sacerdos Gereris publico, pfopulij R(o-
mmii) Q(uiritium) (CIL I 1106 = VI 2182 =
Dessau 3342). Wr

ertvoll ist das Urteil des Tacitus
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ann. XVI 22: Tuberones et FavonU, veteri quo-

que rei pv^Mcas ingrata nomina. Sonst bezelch-

nen die Alten, besonders Plutarch, den F. stets

als Freund {amieissimus Val. Max. II 10, 8.

Plut. Cato 32, 3. 46, 1), Verehrer (eeaarrjs Plut.

Brut. 12, 2. 34, 2) und Nacheiferer Catos (aemu-
lus Suet. Aug. 13; £^&mj<r Plut. Caes. 21, 3.

41, 2; Pomp. 60, 3; Cato 46, 1. Dio XXXVIII
7, 1) und stellen ihn wie ein Zerrbild dieses

echten Freiheitsmannes dar (vgl. besonders Plut.

Cato 46, 1; Brat. 34, 2n°.)
f
was auf Drumann

(G. E.2 HI 32—37) und das von ihm abhangige
Urteil der Neueren stark eingewirkt hat (vgl.

z. B. ,der Aife und Achseltrager F. ( Hirzel bei

Gardthausen Augustus II 887; ,Prinzipien-

narr und Phrasenheld' Pohlmann S.-Ber. Akad.
Munch. 1904, 55). Vielleicht hat die ubertriebene

Bewunderung Catos den Spateren F. in ungttn-

stigerem Lichte erscheinen lassen, als er in Wahr-
heit verdiente. [Milnzer.]

2) FavonU Etdogii oratoris ctimae Karta-
ginis disputatio de somnio Scipionis seripia Su-
perio v. c. es. provincial Byxacenae ist der Titel

einer kleinen Erklarungsschrift zu Ciceros Som-
nium Scipionis, die zuerst Andreas Sc hot t 1612
aus einer Hs. der belgischen Benediktinerabtei
Gembloux veroffentlichte. Person und Zeit des

in der Cberschrift genanntcn Consularis der By-
zacena lassen sich nicht naher bestimmen, den
Verfasser der Schrift aber ncnnt uns Augustin
als seinen Schiller, de cura pro mortuis gerenda
11, 13 (Corp. script, eccl. lat. Vindob. XLI 642,

12): eodem ipso ferme tempore, quo id audivi-
mus, item nobis apud Mediolcmum consUhdis
KartJmginis rJietor Eulogiiis, qui mens in eadem
arte discipidus fuit, sicut mihi ipse postea quam
in Afrieam remeavimus (im J. 388) rettulit,

cum rhetorieos Ciceronis libros discipulis mis
traderet, recensens lectionem. quam postridie

fuerat tradiiurus, quendam locum offmdit ob-

scurum, quo non intdlecto vix potmt dor-mire

sollicitus; qua node somnianti ego illi quod
won intellegebat exposui; immo uon ego, scd imago
mea viesciente me d tarn longe trans nwre all-

quid aliud sice agente sive somniante et nihil
de illius curis omnino curante. Die Schrift ist

nicht ein fortlaufender Kommentar, sondern zer-

fallt in zwei ausdrucklich geschiedene Abhand-
lungen (p. 14, 20 explicit jxirs prima, incipit
seeundii), deren erste iiber die symbolische Be-
deutung der Zahlen von 1 bis fl'liaiidelt, wah-
rend die zweite die Pythagoreische Lehre von der

Spharenharmonie des Weltalls zum Gegenstande
hat. Die inhaltlichen Beruhrungen mit Macro-
bius^Chalcidius (F. Skutsch Philol. LXI 196ff.),

Martianus Capella. auch Censorinus und Gellius
(III 10) bediirfcn noch genauerer Untersuchung,
ygl. einstweilen C. Fries Rh. Mus. LVIII lloff.

Uber die Beobachtung der Gesetze des rhythmi-
schen Satzschlusses bei F. vgl. Skutsch a. a. O.
193ft. und P. v. Winterfeld ebd. 623ff. Der
Text ist nach A. Schott wieder abgedruckt von
Jo. Georg. Graevius (1688) und nach diesem in

Orellis Cicero V 1 (1833) 397ff. f neue Eecensio
auf Grand des wiederaufgefundeneD Cod. Gem-
blacensis (jetzt Bruxellensis Dr. 10080 saec. XI
ex.) von A. Holder, Lipsiae 1901.

[Wissowa.]

3) Der lateinische Name des Westwindes,
s. Zephyros.

Favor. 1) Ein Archimime, der bei der Leichen-

feier Vespasian s den verstorbenen Kaiser zu imi-

tieren hatte uund dies auf witzige Weise tat, Suet.

Vesp. 19. Der Name kehrfe bei Schauspielern

ofters wieder, z. B. CIL XIV 2408, vgl. Fried-
lander Sittengesch. 116 U2. 626. [Stein.]

2) Bezcichnung einer gottlichen Macht, die

lOdreimal in dem auf die etruskische Disziplin zu-

ruckgehenden Verzeichnisse der in den 16 Re-

gionsn des Himmelstemplums wohnenden Gotter

bei Martianus Capella I 41ff. vorkommt: in der

ersten Region (§ 45) treten in der Mehrzahl Fa-
rores opertanei (so zu verbinden nach C. Thulin
Die Getter des Martianus Capella und der Bronze-

leber von Piacenza [Religionsgesch. Versuche und
Voraxbeiten herausg. von A. Dieter ich und R.

Wiinsch III 1, 1906] 2, 4) auf, in der vierten

20 (§ 48) einfach Favor, in der sechsten (§ 50) Iovis

filii Pales et Favor. Jedenfalls liegt hier die

gesuchte Umschreibung eines andern Gotternamens
vor; Selma Skutsch-Dorff (Archiv f. Reli-

gionswiss. VII 529ff.) dachte unter Heranziehung
der von Notker gegebenen tTbersetzung F. — spel-

selcko ,Spruchsager' an den rfimischen Faunus als

fatidicus, wahrscheinlicher ist die Deutung von
Thulin (a. a. O. 39, 1. 64), der in F. die

tibertragung des im astrologischen System der

30 XII loci (Firm. Mat. math. II 19, 12) an ent-

sprechender Stelle erscheinenden Bonus daemon
vel Bonus Genius {= dyadog datpcov) erkennt

und dementsprechend die Favores opertanei mit
den etruskischen di superiores et involuti
(Sen. nat. quaest. II 41, 2) identifiziert (a. a. O. 33).

Vollig zu trennen davon ist die Gottheit Favor
auf einer Kolncr Inschrift CIL XIII 8189, deren

fruher angezweifelte Lesung jetzt durch das Zeug-
nis Zangemeisters sicher steht: [HJonori Fa-

40 vori Saturn[ijnius Lupulus: hier kann wohl nur
eine Personification der Gunst hoher Stehender
gemeint sein, welcher der Weihende aufiere Ehren
dankt oder zu danken hofffc: ganz ahnlich ruft

Martial X 50 zur Klage urn den gestorbenen

Wagcnlenker Scorpus Victoria, Favor, Honor und
Gloria auf. [Wissowa.]

Fayoiinus, aus Arelate, Sophist und Halb-
philosoph des 2. Jhdts. n. Chr. Die meisten

Nachrichten iiber ihn finden sich bei Philostrat.

50 vit. soph. I 8 , Gellius und Suidas. Er war als

Zwitter geboren (avdoo&tjXvg und evvovyog nennt
ihn Philostrat, deutlicher Polemon in FOrsters
Scriptores physiogn. I 160, lOf. eunuehus, qui
tameti non castratus est, sedsiw testiculis natus),

was aber nicht hinderte, dafi ihm spaterhin ein

ehebreeherisches Verhaltnis zur Frau eines Con-
suls vorgeworfen wurde (Philostrat. vit. soph. 8,

3 Iff. Kayser; vgl. [Dio Chrys.] or. XXXVII 33f.l.

Seine erste Ausbildung und die Grundlage seiner

60 Kenntnis der griechischen Sprache, auf die er als

Gallier besonders stolz war (Philostrat. a. a. O.

9, 3. [Dio Chrys.] XXXVII 25), hat er vermut-
lich in Massalia erhalten. Dafi er Schiller des

Epiktet gewesen sei, ist aus GelL XVII 19, 1. 5

nicht zu schliefien; er hat nach Galen, de opt.

doct. p. 41 K. eine Schrift Jtgos 'ExtxTyxov ge-

schrieben, gegen (lie Galen eine Gegenschnft zur
Verteidigung des Epiktet verfaBte (Galen, script.
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min. ed. Marquart, Mtiller, Helmreich II 121, 10).
Den Dio Chrysostomus (Philostrat. 9, 21. 11, 15),
mit dem er freilich in philosophischer und stilisti-

scher Richtung keinerlei Ahnlichkeit zeigt, mag
er unter Traian in Rom gehCrt haben in den
ersten Jahren des 2. Jhdts. (s. o. Bd. V S. 856,
62ff.). 1st diese Kombination richtig, so ware
das Geburtsjahr des F. spatestens Mitte der acht-
ziger Jahre des 1. Jhdts. zu setzen; damit stimmt

bewandert in griechischer wie in rOmischer Liters
tor (tmus profecto in nostra memoria non Qrae*
eae modo, sed Romanae quoque rei peritissimtts
XX 1, 20; das Griechische bezeichnet er als sein
Hauptgebiet XIII 25, 4, scheint sich auch nach
Polemo physiogn. 162, 8 FOrster und Gell. XII
1, 24. XIV 1, 32, im Verkehr vorwiegend der
griechischen Sprache bedient zu haben; ygl. [Dio
Chrys.] XXXVII 25), von hervorragendem dialek-

uberein, daB er in unsern Berichten als Zeitge- 10 tischem Scharfsinn und seltener Anmut des Aus-
nosse des Polemon (besonders bei Euseb. chron. z.

J. Abr. 2148 = 131 n. Chr. p. 166 Sch.), der nacb
Juttner {Breslauer phi]ol. Abh. VIII 1, 21f.)

ctwa 88 geboren ist, aufgefiihrt wird. Sonst wissen
wir, daB er sich in Athen aufgehalten hat (Philo-

strat. 9, 27. Diog. Laert. II 40), wo ihm eine

Portratstatue gesetzt wnrde; daB er dreimal in

Korinth, wo ihm dieselbe Ehre widerfuhr, ge-

wesen ist {[Dio Chrys.] XXXVII 1.8; vgl. Philo-

drucks (s. bes. II 22, 27. XVI 3, 1), ein Feind
aller Pedanterie und Geschmacklosigkeit (IV 1,

19 sermones id genus communes arebusparvis
et frigidis abdueebat ad ea, quae magis utile
esset audire et discere; vgl. I 10. 15, 17. IV I.

VIE 14), ein Mann der %&Qig (die er I 3, 27
definiert als vtpsmg axQiftelag sv dsovri), der aber
gleichwohl auch der Askese und dem sittlichen

Ernst eines Sokrates und Epiktet das Wort redet
strat, vit. Apoll. IV 25 mit.), das drittemal zehn 20 (II 1, 2. XVII 19). Wahrend der Mahlzeit iiebte
Jahre nach dem ersten Besuch; daB er in Ionien
(mit besonderem Beifall in Ephesos, wahrend iu

Smyrna Polemon das Feld behauptete und der
Philosoph Timokrates gegen F. Partei nahm,
Philostrat. 52, 13) aufgetreten und mit seinem
Konkurrenten Polemon in einen hafilichen Streit

geraten ist (Philostrat. 10, 18ff.), der, von beiden
Seiten durch Schmahschriften und Schrnahworte
(s. Polemo physiogn. a. a. O.) geschurt, spater in

er es, Stttcke aus griechischer oder rOmischer Lite-
ratur vorlesen zu lassen, woran sich dann ovfi-

nooiaxa tyrf/Mxta anschlossen (II 22. Ill 19).

Sonst ergriff er gern die verschiedensten Anlasse
des Alltagslebens, teils in Rom, teils in der Um-
gebung der Stadt (Antium XVII 10, 1; Ostia
XVIII 1, 1), urn ethische G.emeinplatze zu be-
handeln (Kinderernahrung XII 1 ; de officio iwli-
cis XIV 2, 12ff.; gegen die Astrologen XIV 1,

Eom noch heftiger entbrannte, als die beiden 30 woriiber s. Schmekei Philos. der mittleren Stoa
Sophisten sich urn die Gunst des Kaisers Hadrian
wetteifernd bemiihten. F. , der sie airfangs in

hohem Grade genossen haben soil (Hist. aug.
Hadr. 15, 12. 16, 10), verlor sie zeitweise (Philo-

strat. 9, 5ff. 15ff,), und als er, in seiner Vater-
stadt Arelate zum Erzpriester gewahlt, auf Grund
des Gesetzes von der axl?,£ta der Philosophen (E.

Kuhn Die stadt. u. burgerl. Verfassung d. r6m.
Reichs I 85) vor Gericht seine Befreiung von

158ff.; anderes s. II 12, 5. XIX 3) oder dialek-

tische (V 11, 8ff.), grammatische (I 21, 4. II 26.
Ill 19. XVIII 7), stilistische (II 5. VIII 2. Xul
25. XX 1 ; interessant die Vergleichung zwischen
Pindars und Vergils Atnabeschreibung XVII 10),
exegetische (II 26, 21. Ill 1. 16, 17), echtheits-

kritische (III 3, 6), juristische (XX 1), natur-
wissenschaftliche (II 22. XIV 1. XVI 3) Fragen
zu besprechen; einmal wird er als Schiedsrichter

diesemAmtdurchsetzenwollte,hatteer den Kaiser 40 bei einem Streit de vita beata zwischen einero
gegen sich (Cass. Dio LXIX 3, 6) ; auch die Be-
stellung des Polemon zum Festredner bei der Ein-
weihung des Olympieions in Athen im J. 131
(Kavyadias AsXnov 1892, 113) durfte mit dieser

Parteinahmc des Kaisers zusammenhangen. Der
romischen Regierung scheint er sich ([Dio Chrys.]
XXXVII 25) auf dieselbe Art wie sein Lehrer
Dion nutzlich und angenehm gemacht zu haben,
als Vermittler zwischen Griechen und Romern (s.

Stoiker und einem Peripatetiker eingeffihrt, wo-
bei er dem Stoiker recht gibt (XVIII 1). Sein
philosophischer Standpunkt (Philostratus rechnet
ihn zu den (pt?.oao<p?jGavj£g h do^i] xov oofpioxev-

aat; daB F. selbst nicht aoipiax^g heifien wollte,

geht aus Philostrat. 10, 24ff. hervor; vgl. auch
Polemo physiogn. 162, 10 FOrster) ist der akade-
misch-skeptische (Gell. XX 1, 9, 21 inquirere
potius quam decernsre. Pint, de primo frig. 955 C

;

o
;
Bd. V S. 854, 48ff.). Als er beim Kaiser in 50 vgl. Luc. Eunuch. 7 , wo besonders die Verach-

Ungnade gefallen war, sturzten die Athener (Philo-
strat. 9, 27ff.) und die Korinthier ([Dio Chrvs.]
XXXVII 20) seine Portratstatue urn. In Athen
wird er Lehrer des Herodes Atticus gewesen sein,

der ihm seine Liebe und Bewunderung zeitlebens
bewahrte (Philostrat. 10, 3ff. 71, 25. Suid. s.

'Hgcodys). Seinen dauernden Wohnsitz, eigenes
Haus und Bibliothek (Philostrat. 10, 7ff.) hatte

t
. ^ ,.._._, ,

er schlieBlich, dem Ritterstande zugeteilt ([Dio wie der Tropus [Dio Chrys.] XXXVII 30 ge^
Chrjs.] XXXVII 25), in Rom. Einen lebendigen 60 brancht ist; s. o. Bd. I S. 1459, 27), den Consul
Eindruck von seiner grofien Beliebtheit beim romi- Quadration (Philostrat. 82, 19 ; wohl der Consul

tung der Kyniker und Stoiker gegen ihn bezeugt
wird, in Ubereinstimmung mit Luc. Demonas 12^

13 und Philostrat. vit. soph. 52, 13, vgl. 46, 30).

Er konnte sich ruhmen, zahlreiche Griechen und
Barbaren fur seine Philosophie gewonnen zu haben
([Dio Chrys.] XXXVII 26); wir kennen als seine

Schuler Herodes Atticus (s. o.), Alexander Pelo-

platon (d. h. wohl xyfovog niatayy in dem Sinn,

schen Publikum (vgl. auch Philostrat. 11, 7ff.) und
seinem Verkehr mit den vornehmsten und gebil-

detsten Kreisen dieser Stadt (z. B. mit Fronto,
Gellius, dem Juristen Sex. Caecilins u. a.; s.

Mar res De Fav. Arelatens. vita 16) geben Gel-
lius Noctes Atticae. Er wird hier geschildert als

Mann von umfassendster Gelehrsatnkeit
, gleich

von 142 L. Statius Quadratus, s. Marres a. a.

0.17.19. W addington Fastes p. 220f. Schmid
Rh. Mus. XLVm 79f.), den Demetrios von Ale-
xandria (Marres a. a. O.)- den A. Gellius (Noct.
att. XIV 2, 11. XVI 3, 1). Ala Gegner des F.
sind uns namentlich Polemon und Timokrates be-
kannt (s. o.). Ein naheres Verhaltnis des F. zu
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Plutarch ergibt sich aus den Tatsschen, daB dieser

ihn in den quaest. symp. p. 734 F einfuhrt und
ihm die Schrift tisqi xov ngtbxov -ywiQav gewidmet

hat; s. auch Suid. s. &ap(ogtvog ; auch die von Galen

zitierte Schrift des F. Jlkovxagxps y ^£» **}$

'Axa8t)fiaitti}s Sta&soewg tragt ohne Zweifel den

Namen des Chaeroneers. Das Verhaltnis zu Plu-

tarch bestand schon zur Zeit von Traians Dacier-

kriegen (Plut. de primo frig. p. 949 E). F. muB
alt geworden sein (Philostrat. vit. soph. 8, 28);

daB er vor 176 starb, ergibt sich aus Luc. Eunuch.

7; daB er nach Frontos Consulatsjahr (143) noch

lebte, aus Gell. II 26, 1. Sein Haus in Rom,
seine Bibliothek und einen indischen Sklaven

Autolekythos hinterlieB er dem Herodes Atticus

(Philostrat. 10, 7). Eine sehr bOsartige, ein-

gehende Schilderung seines AuBern und seines

Characters gibt sein Feind Polemon physiogn.

160, llff. Fdrster (vgl. Anonym, in Forsters
Physiogn. II p. 57, 15ff.) ; s. auch Philostrat. vit.

soph. 8, 27ff.

Der Vorwurf der Inkonsequenz , den Galenus

in der Schrift zisqi aQlaxrjg dtdaoxaliag gegen die

Philosophie des F. erhebt (I 40ff. 52 Kiihn), weil

er bei allem Skeptizismus doch ein fisfialo)? yva>-

arov annehme, trifft die ganze spatere Akademie

;

mit ihr teilt F. auch seine eklektische Haltung
(Vorliebe fiir Aristoteles Pint, quaest, symp. VIII
10, 2, 734 F, wozu Gell. V 11 , 8ff. stimmt; Hin-
neigen zur stoischen und kynischen Ethik Gell.

XVIII 1, 12—14. XVII 19). Der Tadel des Gale-

nus fa fit sich zusammen in dem Satz (I 51)
yeXotog ovv iartv 6 tyaftcogtvog ejiuqejkov xqiveiv

(d. h. zwischen zwei vom Lehrer vorgelegten wider-

sprechenden Auffassungen eines Gegenstaiides

wahlen) xoig {lad^iatg avsv xov GvyxoiQfjaai x?}v

Jitoztv xoig xgiTTjQtoig. F. scheint in sich die zwei
Richtungen der Skepsis, die akademische und die

pyrrhonische, zu vcreinen, und ist vielleicht wegen
dieses eigentumlichcn Standpunkts bei Diog. Laert.

IX 1151 nicht mit unter den Diadochen des Ti-

mon aufgefiihrt (so R. Hirzel Unters. zu Ciceros
philos. Schriften III 132ff.). Uber seine Philo-

sophie im ganzen s. E. Zeller Philos. d. Griechen
III* 2, 76ff. A, Goedeckemeyer Gesch d.

griech. Skeptizism. (1905) 218ff., iiber seine Feind-
schaft gegen den Kynismus insbesondere R. H ir z el
Der Dialog II 119ff.

^
Die Schriften des F. sind wohl alle in grie-

chischer Sprache geschrieben gewesen (fur das
Fragment bei Macrob. Sat. Ill 18, 13 kann schwer-
lich eine Ausnahme statuiert werden; s. Marres
a. a. 0._73). Sie sind nach Marres, der S. 99
—145 die Fragmente aller Schriften sammelt (die

der historischen auch bei C. Miiller FHG III

577—586), in folgende Klassen zu teilen:

1. Grammatisch-historische Schriften. a) L4.ro-

ItvriliovevnaTa (einmal weniger genau als tvrojuvjj-

/ttata zitiert bei Diog. Laert. VIII 53) in min-
destens 5 Buchern, von Diogenes Laertios, der
allein uns Reste des Werkes erhalten hat, mehr-
fach benutzt. Das Werk, in dem F. nachweis-
lich aus Demetrios negl opuovifimv, Theopompos,
Aristoteles nsqi noirpmv tmd Nikias von Nikaia
xaxa nXaxcovog geschOpft bat (Haass in den
Philolog. Untersuehungen III 48; sonst wird auch
Hernrippos als Gewahismann des F. genannt, Diog.

Laert. V 41), enthielt ohne chronologische Ord-

Fanlv-WisBowa VI

nang eine Sammlung meist anekdotischer Mate-
rialien iiber Philosophen des 6.-4. Jhdts.;

b) TIavxobaTiri iazoQia in 24 Buchern (Phot. bibl.

103b und dazu v. Wilamowitz Philol. Dnters.

Ill 145) von buntestem Inhalt; die Bruchstucke,

die wir haben, werden meist dem Diogenes Laer-

tios und dem Stephanos von Byzanz verdankt.

Der Gedanke, daB dieses Werk eine Hauptquelle
des Diogenes gewesen sei, ist zuerst von Val.

10 Rose angeregt, von Fr. Nietzsche weiterverfolgt

(s. die Literaturangaben bei Ma ass a. a. 0. 4ff.),

dann von E. Maass einseitig fibertrieben worden.
Dieser Ubertreibung folgte auf dem FuB (Philo-

log. Untersuehungen III 142ff.) die Korrektur
durch v. Wilamowitz, der nachgewiesen hat,

dafi die HavToScutt] laxogta uberhaupt kein philo-

sophiegeschichtliches Werk, sondern ein nach Stich-

wflrtern (nicht alphabetisch, wie Fabricius und
Miiller FHG III 577 meinten) gruppiertes Sam-

20melwerk ahnlich der IIomilr\ loxoqia des Aelian

gewesen ist (in den erhaltenen Bruchstticken treten

noch die Kapitel ,Philosophen, die eine kultur-

geschichtlich wichtige Erfindung gemacht haben,'

,Anklager von Philosophen,' ,Griinde geographi-

scher Namen' [vgl. H. Schrader Porphyrii

quaest. Horn, ad Iliad, pert. 381] deutlicher hervor).

Diogenes hat aus ihm mit ausdrucklicher Quelle n-

angabe mehrere Zusatze zu seinen aus anderer
Quelle geschopften Philosophenbiographien ge-

30 schOpft. Auch der Versuch von F. Rudolph
(Leipz. Stud. VII 109ff.; Philol. Suppl. VI 11 Iff.),

die JTavzodajti] iozogta als Hauptquelle fiir Aelians

Iloixilr} lOTogla und fiir Athenaios
1

Aeixvowtpioxal
zu erweisen, ist nicht gelungen (was Athenaios
betrifft, s. Bapp Leipz. Stud. VIII 161ff.)

;
die

tJbereinstimmungen der drei Autoren miissen in

der Hauptsache aus Quellengemeinschaft (Lesikon

des Pamphilos?) erklart werden. c) 'Extzafii] zfjs

IJa[i(piXr}g (Auszug aus Pamphila
1

s vnofA-vfjuaxa,

40 wie ein solcher spater auch noch von Sopatros

gemacht worden ist) in mindestens 4 Buchern,
nur bei Steph. Byz. s. 'PojisTq erwahnt (s. Mein e ke
zu Steph. Byz. p. 547, 14).

2. Epideiktische Reden und Diatriben. DaB
die 37. unter den dem Dio Chrysostomos zuge-

schriebenen Reden dem F. gehOre, ist zuerst von
Emperius Opusc. philol. 18ff. behanptet worden
und wird jetzt, nachdem Maass (a. a, 0. 133
— 136) die schwachen Gegengriinde von Marres

50 (92—97) zuruckgewiesen hat, allgemein angenom-
men (auch stilistische Griinde, die dafur sprechen,

bringt F. Rudolph Philol. Suppl. VI 158f.). Die
Rede sucht an Geziertheit von Gedanken- und
Ausdrucksform , unzeitigem Auskramen von Gelehr-

samkeit und erzwungener Witzelei ihresgleichen.

Sie wendet sich an die Korinthier, welche die

dem F. in der Bibliothek gesetzte Statue wieder
beseitigt batten. Die Einleitimg schildert mit
anekdotischem Aufputz die einzigartige Ehre, die

60 dem F. erwiesen worden sei, und die entsprechend
grofie Enttauschung iiber deren Znrucknahme; in

halb scherzender Weise wird nach den denkbaren
Grunden gefragt und schlieBlich unter der F^k-

tion, es handle sich urn eine dixy avdetfotog, eine

formliche Verteidigungsrede an die Korinthier als

Richter (§ 22ff.) angehangt, doch so, dafi man
sieht, der Redner denke nicht daran, durch seine

Rede eine Anderung der getroffenen Mafiregel zn
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bewirken. Es ist also ein X6yos dvayvoioTtxdg
mit einigen Anklangen an Dions 'Podtaxdg; die
Klauseln sind meist asianisch (Norden Ant.
Kunstprosa 919) wie der gesamte Stil (s. im ein-

zelnenNorden297. 422ff. Sonny Anal, ad Dion.
Chrys. 21 If.), Uber den Wert der kunstgeschicht-
lichen Notizen in der Rede s. P. Hagen Quaest.
Dioneae 77ff. ; zum Sachinhalt Friedlander
Sittengesch. Ill 6 213ff. Aiich die Deklamation-----o — _-„— . ^^^ ^.^ ^-U n. J.«.»UU j.Vu »^'vm/o «, IJtJ. muuL cine ^xinjuuiugic, sunuern erne
TtsQi zyyj}g [Dio Chrys.] or. LXIV ist wahrschein- 10 Sammlung philosophisch-rbetorischer Vortrage ge-

stein (Herni. XXXV 608f.) veroffentlichte Strafi-

burger Papyrusfragment etwa des 3. Jhdts. n. Chr.,
wo unter der tTbersehrift <PafioQEivov ein Ausspruch.
des Epameinondas mitgeteilt wird. DaB das Stuck
aus einem grfifieren Zusammenhang geriasen ist,

schliefit Reitzenstein mit Recht aus dem ein-
leitenden ydg. Aber sein Festhalten an der Exi-
stenz eines eigenen Werkes rvtofwXoyixd von F.,
welches aber nicht eine Anthologie, sondern eine

lich mit (reel dem F. zuzuschreiben (s. anch Sonnv
a. a. 0. 219f. E. Hirzel Der Dialog II 120, 3.

Nor den a. a. 0. 427, 1 ; zuriickhaltender v. Arnim
Dio v. Prusa 159f.; auf Masimus von Tyros als

Verfasser rat Wegeh aupt De Dione Chrys. Xeno-
phontis sectatore 40, 1). Dazu kommen xaiyvia
iibev^ vTiodsosig abo^oi : laudes Thersitae, laudes
febris quartanae (Gell. XVII 12), Deklamationen
htl rtp fa']Q<p (so die besten Hss., Kayser zur

wesen sein soil, kann in Anbetracht der vielen
Anekdoten und Apophthegmen in den Reden und
sonstigen Schriften des F. nicht fur begrundet
gelten.

Einer dem F. unterschobenen Schrift ig I7e6-
&vov gedenkt Philostrat. 10, 30.

Uber seinen Stil fallen Gellius (II 22, 27. XII
1, 24. XIV 1, 32. XVI 3, 1) und Philostratos

(10, 28 avsiftsrcog (iiv, ootpcog Se xal jzozi/^oig. 82,

Lobeck), tisqi rfjg dyfubdovg (Arjfidbovg Lobeck),
owrpQoavv^g (ebd. 260); eine Deklamation xatd
Xaldatcov bat Gell. XIV 1 in lateinischer Uber-
setzung erhalten (s. o.), einen Vortrag uber Kinder-
ernabrung ders. XII 1.

3. Philosophischeundhalbphilosophische Schrif-

schwenglich gelobt, wahrend Polemon (physiogn.

160, 19. 162, 4; vgl. Philostrat. 8, 29) den weibi-
schen Ton seiner Stimme und Demonax (Lucian.
Dem. 12) an den fiefoj in F.s dfitXtai to imxe-
se/.aOfi£VOV G(p6dqa cog aysvvkg xal yvvaixeiov xal
(pdoocxpiq tjxioza tzqejzov riigt. In der Sprache

ten. IJsqI ibswv (Phrynich. p. 248 L. zitiert daraus 30 strebte er nach reinem Attizismus (Galen, de opt.
das Wort av/.uiroifia , das schwerlich in einer

rhetorisch-technischen Schrift vorkam), mql tjj?

'OpriQov (pdoaorpiag (Suid,; s. o. Bd. V S. 873,
40£; in diesem Buch mOgen, nach der abschweifen-
den Manier des F., auch einige CvrWara 'OftrjQtxd

vorgekommen sein, die man iriiher [ohne Grund,
H. Schrader Porphyr. quaest. Horn, ad Iliad,

pert. 380f.] in der stavrobani] tazoQia gesucht hat),

jicqi IJXdrojvog (Suid.), jisqi ScoxQarovg xal xfj

doct. I 41 K.), l>eging aber nach Galen (a. a. O.j

und Phrynichos (37. 69. 170. 192. 199. 215. 220.
237. 238. 244. 245. 248. 260. 347. 443. 447) zahl-

reiche Verst^Be gegen die Sprachreinheit.

F. war zu seiner Zeit als einer der ersten
Schriftsteller und Gelehrten angesehen (xq&zos
xojv 'E)J.r}v(ov do^ag slvai Phrynich. p. 260, womit
vgl. [Dio Chrys.] XXXVII 2of.; Uyov afios Phry-
nich. 245. Gell. XX 1, 20), und seine Schriften

ptaz' avzov eQcoTtxrjg rsxr^g (Suid.), jisgi Tfjg Si- 40 sind noch im 3. (lul. Valer. res gestae Alex. I
airng r&v wiXoaowcov CSuid.l TTlnvrnnvoc ¥> ttm) 7 n 13 a Kfi'hlAr yif.ifrf /lio /^«i«V«^««a AVo^™^^airtjg rwv <pdoo6(pcov (Suid,), IJXovzaQxog ?} tz£qi

rtjg
,

Axa$f]fA,aixijs Stadsoecog (Galen, dc opt. doct.
I 41 K.), jiqos Emxrrjtov (Galen ebd., ein Dialog
zwischen Plutarchs Sklaven Onesimos und Epiktet,
geschrieben nach dem positiveren nXovza$zos),
'AXxtfitddrjg (den Titel gewinnt Mar res 134
durch eine Textanderung bei Galen a. a. O.) , drei

Schriften jisqI rrjg xaTaXrjjirtxrjg (pavzaolag (gegen
die^ stoische Erkenntnistheorie) xqos 'Adgiavov,

p. 13, 3 Klibler zitiert die Omnigenae historiae)

und 4. (Liban. epist. 1313) Jhdi gelesen worden.
Gegen ihn schrieb Galenus aufler der noch erhal-

tenen Schrift xegl aglar^g SidaoxaXiag die beiden
verlorenen (zieqi iwv idicov fitfiXicov in Galeni script.

min. ed. Marquart, Miiller, Helmreich II 120, of.

121, 10) vxsq EmxrrjTov und xata ZioxgaTOVQ.
Sopatros exzerpierte im 3. Bucb seiner Eklogen
die ganze xavzodaxq iozoQla des F. aufier B. XIX

xQog AqvoQiva und jzoog 'Aqioxaoyov (Galen, a. a. 50 (Phot. bibl. 103 b Bekker).
o/.ov fiifiXiov, ev <$ bdxwoi /utjdi; tov Uber die lexikalischen Kompilationen des Bene-O.), dazu ev 6'/. ri , _. ^ „ „_ r_ t

^„ ,„„

tfhov Eivat xazaXrjxzov (Galen, a. a. O. 52). Als
die beste seiner Schriften bezeicbnet Philostratos
(vit. soph. 11, 3f.) die 10 Biicher TIvooo>vzl(ov
Toortoiv (Gell. XI 5, 5. Diog. Laert. rx"87), in

denen er die 10 tqotioi in einer von der gewohn-
lichen abweichenden Art anordnete.

4. Ob es eine eigene Gnomensammlung des

diktiners Baotvog $afiojgTvog Kdfi^Qg (d, h.

Guarino aus Favere bei Camerino) aus dem 16.

Jhdt. s, Krumbacher Byzant. Lit. 2 577. Lehrs
Pindarscholien 164ff.

Hauptschrift : J. L. Mar res De Favorini Are-
latensis vita studiis scriptis, Traject. ad Bhen.
1853, wo 10, 1 zwei altere Arbeiten angefuhrt

F. gab, worauf der Titel rrcofio?.oyixd bei Suidas sind; s. auch Kayser in der Sonderausgabe von
fiihren konnte, ist fraglich. Die aus F. zitierten 60 Philostrat vit. soph. p. 181ff. Wenig Neues biefcet
Gnomen bei S^hninR VflnTi<in ana atiHom ftf>Ti^iffjin TVi rnlar^non T\a v^mplni AT.Alo4-/>H a ; n n4-n ^;;«Gnomen bei Stobaios kOnnen aus andern Schriften
des F. exzerpiert sein (Mar res 135ff.). Dasselbe
gilt von den auf F.s Namen laufenden 22 Gnomen,
die Freudenthal (Rh. Mus. XXXV 408H1) aus
Cod. Parish). Gr. 1168 herausgegeben hat und
von denen wenigstens die 11 ersten dem P. ge-
horen. Wie firfih Sentenzen des F. ia Florilegien
aufgenommen warden, zeigt das Ton Reitzen-

Th. Colardeau De Favorini Arelatensis studiis

et scriptis, Gratianopoli 1903. [W. Schmid.]
Fausta. 1) s. Cornelias Nr. 436.

2) Fausta, eine Fran niederen Standea aus
Ostia, in der letzten Zeit des Kaisers Augustas,
Plin. n. h. VH 33 (= Solin. 1, 51). [Stein.]

S) Flavia Maxima Fausta (Cohen M^dailles
imperiales VII 3 334 nr. 3), jflngere Tochter des
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Kaisers Maximian (Lact.de mort. pers. 27, 1.

30 2. Eutrop. X 3, 2. Hieron. chron. 2324. Zosim.

n'lO, 6. 39, 1. Zonar. XII 33. XIII 1 p. 644 C.

1 B. lulian. or. I 9C. II 51 C) von der Syrerin

Eutropia, die ihra auch den Maxentius geboren

hatte (Vict. epit. 40, 12. lulian. or. I 9 C). Sie

selbst war in Bom geboren (lulian. or. I 5 C), also

jedenfalls nicht vor dem J. 293, da sich ihr Vater

vorher nie in Italien aufgehalten hatte, wahr- ^ ..„™„„ to
. . _

7
_ -^ — .

scheinlich erst 298, wo er zum erstenmal KomlOX ^, 3 (daraus Hieron. vir. ill, 80; chron. Jd41.

besuchte (Seeck Geschichte des Untergangs der ""'" ' '
" VTTT-t '

1

antiken Welt 12 22). Ist dies richtig, so miifite

sie freilich schon als Neunjahrige ihre flochzeit

mit Constantin gefeiert haben. Zwar tritt nach

den rGmischen Gesetzen die Mdglichkeit einer

rechtsgiiltigen Ehe bei Frauen erst mit zwolf

Jahren ein; doch bei der Kaisertochter mag man
eine Ausnahme gestattet haben, umsomehr als

politische Grunde eine Beschleunigung der Heirat

bald nach ihm im J. 326 auf Befehl ihres Gatten

getotet wurde, und daJS Untreue der Grund war.

Doch werden die naheren Umstiinde sehr ver-

schieden erzahlt und waren dem Publikum, aus

dem die erhaltenen Berichte stammen, wohl auch

unznreichend bekannt. Vict. Caes. 41, 10; epit.

41. 11. 12. Zosim. II 29, 2. Sozom. I 5, 1. Joh,

mon. vit. S. Artemii 45 = Migne G. 96, 1293.

Philostorg. II 4. Zonar. XIII 2 p. 6 A. Eutrop.

X 6, 3 (daraus Hieron. vir. ill, 80; chron. 2341.

2344). Animian. XIV 11, 20. Apoll. Sidon. ep.

V 8 (daraus Greg. Tur. I 36). Mommsen Chron.

min. I 232. Job. Chrys. in ep. ad Philipp. XV
5 = Migne Gr. 62, 295. Seeck Ztschr. f. wiss.

Theologie XXXIII 63. V. Schultze Theolog.

Literaturblatt 1890, 18. [Seeck.]

Faustianenses, Bewohner einer Ortschaft in

Afrika Prov. Byzacena, die im J, 321 n. Chr.

den Statthalter Valerius Procuius zum Patronus

wiinschenswert machten. Auch pafit es zu einem 20 erwahlte, CIL VI 1688.

so jugendlichen Alter, dafi sie erst nach zehn-
""~ J * ! "

jahriger Ehe, im J. 317, ihren ersten Sohn gebar

(Seeck Ztschr, f. Numism. XXI 33). Schon bei

Lebzeiten seines Vaters (lulian. or. I 7 D), als

Constantin noch ein Knabe, F. ein ganz kleines

Kind war, hatte man sie miteinander verlobt und

von ihnen beiden gemeinsam ein Doppelbildnis

fertigen lassen, das im Palast des Maximian zu

Aquileia aufgestellt wurde (Eumen. paneg. VI 6.

7). Die Hochzeit fand Anfang 307 in Gallien, 30

wahrscheinlieh in Arelate, statt, um das Biindnis,

das Constantin mit Maximian gegen Galerius

schloB, auch durch diese Familienverbindung zu

besiegeln (Lact. de mort. pers. 27, 1. Zosim. II

10, 6). Eumenius hielt dabei die Festrede (paneg.

VI). Die Ranke, die ihr Vater gegen ihren Ge-

mahl gesponnen hatte, soil sie im J. 310 aufge-

•deckt und so den Untergang Maximians veranlaBt

haben (Lact. de mort. pers, 30, 2ff. Zosim. II 11. „„„„„ „.„ , - — .

Eutrop X 3, 3. Hieron. chron. 2324; vgl. Zonar. 40 6. deren zwei Tochter Annia Galena Aureha *au-

._ [Dessau.]

Faustianum mnnicipium (CIL III 3974), in

Pannonia superior (CIL VI 2494), von unbekannter

Lage, wegen der Verbindung in CIL III 3974:

D, M. Pontio Lupo AugfustaliJ eoL Sise. seribae

munic. Faust. Pontm Victorina soror . . . ver-

mutlich im Suden der Provinz. Heimat eines

Praetorianers (CIL VI 2494) und eines eques

singtdaris (CIL III 3241), vgl. Mommsen Eph.

epigr. V p. 181. 182. [Patsch.]

Faustilla s. Cornificius Nr. 19.

Faustina. l)Beinamemehrerer Frauen aus dem
kaiserlichen Hause: 1. Annia Cornificia Faustina,

eine Schwester des Kaisers Marcus, s. Annius
Nr. 109; 2. Ummidia Cornificia Faustina, deren

Tochter, s. Ummidius; 3. Annia Galena Fau-

stina die Altere, die Gemahlin des Kaisers Pius,

s. Annius Nr. 120; 4. deren Tochter Annia Ga-

leria Faustina die Jungere, die Gemahlin des

Kaisers Marcus, s. Annius Nr, 121; 5. und

XII 33 p. 644 C). Doch ist dies wohl ebenso

fabelhaft, wie dafi sie Constantin zum Gotzen-

dienst angehalten habe (Zonar. XLTI 1 p. 1 B).

Als im J. 317 Crispus und Constantin II., die

beide von Konkubinen geboren waren, zu Caesares

eniannt warden, kam ihr der Titel noverea Caesa-

rum zu; und diesen hat man ihr in entfemteren

Gegenden auch noch gelassen, als einer ihrerwirk-

liclien Sonne in das Herrscherkollegium eingetreten

stina, s. Annius Nr. 119, und Domitia (Aurelia?)

Faustina, s. Domitius Nr. 98; 7. Rupilia Fau-

stina, die GroBmutter des Kaisers Marcus, s. Ru-
pilius; 8. Annia Fundania Faustina, die Tochter

des M. Annius Libo, eines Oheims des Kaisers Mar-

cus, s. Annius Nr. 118; 9. Annia Faustina, Ge

mahlin des Ti. Claudius Severus Proculus und

wahrscheinlieh Tochter der Ummidia Cornificia

Faustina, vgl. Claudius Nr. 351; 10. Annia

war (Dessau 710 = CIL X 678). Dadurch mag 50 (Aurelia?) Faustina, vermutlich deren Tochter,

der Irrtum des Zosimus (II 39, 1) veranlaBt sein,

dafi alle drei Nachfolger Constantins nicht ihre

leiblichen Sohne gewesen seien. Doch von Con-

stantius U. und Constans steht es fest, daB sie

Enkel Maximians (Athan. ad mon. 44. 64; de

svnod. 18 = Migne Gr. 25, 744. 769. 26. 713.

lulian. or. II 51 C. CIL II 6209. 4844. Ill 5207
— Dessau 730. 723. 725) und folglich Sohne der

F. waren (Tulian. or. I 9 B). Der erstere wurde am

Gem ahlin des Kaisers Elagabal, s. A n n i u s Nr. 115;

1 1. Maecia Faustina, die Tochter des alteren Gor-

dian und Mutter Gordians III., s. Maecius; s.

auch unter Vitrasius. [Stein.]

2) Letzte Gattin des Kaisers Constantius II..

mit der er sich Anfang 361 nach dem Tode der

Eusebia verheiratete (Ammian. XXI 6, 4). Sie ge-

bar ihm nach seinem Tod eine Tochter Constantia

(Ammian. XXI 15, 6). Im J. 365 bei der Erhe-x. which \AiLtidii. ui. i i/ uy -uv-i L.UVW.. ituhav win ^uiiuiui.. ""* *-» ")•
r\ jj 1

7, August 317 in Hlyricum , wahrscheinlieh in 60 bung des Procopius war sie in Constantmopel

Sirmium geboren (s. Bd. IV S. 1044); ihm scheint

bald ein zweiter Sobn gefolgt zu sein, der schon

in fruhester Jugend starb (Seeck Ztschr. f. Numism.

XXI 42)- die Geburt des Constans mufi etwa

dem J. 323 angehoren (s. Bd. IV S. 948). Bald

darauf scheint sie sicb in ein Verbaltnis mit ihrem

Stiefsohn Crispus eingelassen zu haben. Denn
es steht fest, daB sie mit ihm mgteich oder sehr

und wurde von dem Usurpator miBbraucht, am
durch sie .das Heer zu gewinnen, zu welchem

Zweck sie in einer Sanfte sogar seinen Feldzug

begleiten muBte. Ammian. XXVI 7, 10. 9, 3.

[Seeck.]

Faust in ianus. 1) s. Aemilius Nr. 89, Ce-
rellins Nr. 2, Iulins, Marcius, Nummias,
Pomponius, Sempronias,
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2> Faustinaanus, ein Sohn von Frontos Freund
Statianus, der als egregius vir bezeichnet wird

;

doch ist tiamit durehaus nicht wie mit dem gleieh-
lautenden technischen Ausdruck die Zagehorigkeit
zum Bitterstande ausgedrfictt. Fronto empflehlt
ihn dem Statthalter einer Provinz, Claudius lu-
lianus (s. Claud ins Nr. 188), weil F. seinen
Dienst (welcher Art derselbe war, lafit sich nicht
erschlieiien) unter diesem antreten sollte, ad amic.
I 5 p. 177 N. [Stein.]

3) Faustinianus, Consul ordinarius ira J. 262
mit Kaiser Gallienus cos. V. Sein Name lautet
Fattstinianus Hist. aug. Gall. 5, 2, in den Fasti
Hydatiani und Heracliani und im Chronicon Pa-
schale, sonst finden sich die Formen Faustinus
(Cod. lust. Ill 8, 3. IV 19, 7. Frg. Vat. 25 und
sonst) und Faustianus (Fasti Theonis, Fausianus
im Chronogr. vom J. 354); in Prospers Consul-
fasten (llommsen Chron. min. I 441) wird der
Mitconsul des Gallienus Vietorinus genannt —
war dies ein zweites Cognomen des Mannes?
Vgl. Klein Fasti cos. z. J. Vaglieri bei Rug-
giero Diz. epigr, II 1015. [Groag.] -

Faustinilla s. Annius Nr. 117 (vgl. CIL
XV 7414).

S

Faustinowolls s. Halala.
Faustinas. 1) Oberhirt im Dienste des Nu-

mitor, dessen Herden am Aventin weiden, wah-
rend sein Bruder Faustdus auf dem Palatin iiber
die des Amulius die Aufsicht fuhrt; beide sind
arkadischer Abkunft, Nachkdmmlinge der Genossen
des Euander. Auf des F. Zureden nimmt Faustu-
lus die Zwillinge Eomulus und Remus Yon Nu-
mitor zum Aufziehen an, Dion. Hal. ant. I 84, 3.
Wenn es bei Plut. Rom. 10 nacb der Erschlagung
des Remus beifit sjisgs dk xal Qavorvlos sv tt]

ftQ-ZV *a
j Hkeiotivog, ov dSelyov wxa 4>avcrv/.ov

Gvvsxd-Qvyai rovs 7t£Qt top 'PwfAvkov iozoqovoi,
so ist nicht daran zu zweifeln, dafi derselbe Mann
geineint und $avoztvos fur Ilhiaztvog zu schreiben
ist. Im ubrigen Tgl. den Art Faustulus.

[Wissowa.]
2) s, Acilius Nr. 30. 58, Caecilius Nr. 54,

Fulvius, Iulius, Iunius, Minicius, Petro-
nius, Pompeius, Pontius, Sabucins.

3) Faustinus, Cognomen folgender datierbarer
Consuln der Kaiserzeit : a) A. Caecilius Faustinus,
cos. suffeetus 99 mit Q. Fabius Barbarus Valerius
Magnus Iulianus. b) Cn. Minicius Faustinus, cos.
suff. 116. c) Sex. Minicius Faustinus Cn. Iulius
Severus, cos. suff. 127 mit L. Aemilius Iuncus.
d) M.' Acilius Faustinus, cos. ord. 210 mit A.
Triarius Eufinus. [Groag.]

4) Faustinus. ein Freund Martials, der ihn
in seinen Gedichten oft nennt. Er war ein wohl-
habender Mann, der mehrere Landguter besatf, so
in Baiae (Martial. Ill 58, vgl. 47 IV 57) in
Tibur (IV 57. V 71. VII 80. 121, in Tarrac'ina-
Anxur {X 51, 8) und in Trebula (V 71; vgl.
Cnntz Oaten. Jahresh. II 90f.). Auch er ver-
suchte sich in Dichtungen, die er aber bescheiden
zuriickhielt, so dafi ihn Mart. I 25 zur Heraus-
gabe seiner Werke ermahnt; VI 60 fingiert Mar-
tial ein Zwiegesprach mit ihm fiber literarische
Fragen and ein anderes aber ein gleichgnltiges
Thema VHI 41 ; ihm klagt er VII 12 fiber ge-
fShrliche Tficken, denen er von seiten seiner Feinde
auagesetzt sei Dun widmet er sein. drittes (HI 2)
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und Tiertes (IV 10) nnd einem gemeineamen Freunde
namens MarceUinus das siebente Buch (VII 80).
Wiederbolt redet er ihn auch sonst an, 1 116. Ill
25. 39. V 32. 86. VI 7. 53. Vgl. auch Cartault
Melanges Boissier (Paris 1903) 104. 107.

5) Faustinus. An ihn richtet Apuleius de
mundo prooem. (vgl. Schanz Geseh. d. rom. Lit.
Ill 2 131) und das Buch de philosophia moral!
(de Platone n). Hier redet er ihn als Faustina

10 f%h an.

6) Aelius Faustinus, Epistrateg der Thebais, ge-
nannt auf einer Urkunde (ein amtliches Schreiben
von ihm an den Strategen von Lykopolis) vom
29. April 159 n. Chr., Comptes rendus de 1'acad
des inscr. 1905, 161. [Stein.]

7) Faustinus, wohl Senator; an ihn und ciau-
dius Saturninus (s. o. Bd. Ill g. 2866) ist ein
Reskript des Antoninus Pius gerkhtet, Marcian
Big. L 7, 5.

20 8) Faustinus, nach Verbesserung des hsl.
faustum, das Hirschfeld und Kiebs (Prosop.
II 57 nr. 96) vorzuziehen scheinen, Praetor, der
nach Ermordung Getas eine Rede Caracallas im
Senate verlas, Hist. aug. Get. 6. [Goldfinger.]

9) Faustinus, wiegelte die Truppen des galli-
schen Gegenkaisers Tetricus auf, Vict. Caes. 35 r

4. Bei Pol. Silv. latere, Mommsen Chron. min.
I 522, wird er unter den Usurpatoren genannt
und Trier als der Ort seiner Erhebung ange-

30 geben. Da er bei Vict. a. a. O. als praeses be-
zeichnet wird, diirfte er Statthalter der Belgica-
gewesen sein. Vgl. tiber diese Vorgange auch
Hist. aug. fyr. trig. 24, 2 ; Aurel. 32, 3. Eutrop.
IX 10. 13, 1. Oros. VII 22, 12. 23, 5. Joann.
Ant. FHG IV 598f., 152, 1, die zum Teil von
einander abhangig sind, samtlich aber auf eine
einzige Quelle, die verlorene Kaiserchronik, zu-
riickgehen. Das berichtete Ereignis gehort dem
J. 273 n. Chr. an, s. Esuvius Tetricus. [Stein.]

40 10) Pompeius Faustinus, Corrector Campaniae
im J. 293 (CIL X 4785), Praefectus urbis Eomae
seit dem 1. Marz 300. Mommsen Chron. min.
I 66.

11) Egnatius Faustinus, vir perfectissimus,
praeses Baeticae wahrscheinlich im J. 319. CIL
II 2205. Cod. Theod. XI 1, 4. 9, 2; vgl. Seeck
Ztschr. f. Eechtsgesch. Rom. Abt. X 221.

12) Rationalis summamm Aegypti, geht im
J. 356 gegen die Anhanger des Athanasius vor.

50 Athan. ad mon. 55. 56. 58. 59 = Migne Gr. 25.
760ff.

5

15) Chalkedonenser, Praefectus Aegypti in den
J. 359^361, vielleicht identisch mit dem Vorher-
gehenden. Larsow Die Festbriefe des hi. Atha-
nasius 37. 38.

14) Schwestersohn des Praefecten Viventius,
Kotarius am Hofe Valentinians I., wurde im J. 375
wegen Zauberei und Hochverrat hingerichtet.
Ammian. XXX 5, 11. 12.

60 la) Praefectus praetorio Italiae im J. 410.
Cod. Theod. XIII 5, 34; falsch datiert VI 26, 16;
obne Datum Cod.. lust. IV 40, 4. [Seeck.]

16) Presbyter urn 380. Gennad. de vir. UL 16
weifi von ihm, dafi er ad personam FlaeeiUae
reffinae (GemahHn von Theodosiosl.) aieben Bocher
gegen Arianer and Macedonians unter Bevor-
zagong des Schrifttwweis** geechriebeo, auUerdem
an die Kaiser V&lentinian, XhMdosina nnd Area-
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•dins zusammen mit einem Presbyter Marcellinus

eine Rechtfertigungsschrift eingereicht habe. Die

iibrigen Mitteilungen entnimmt Gennadius diesen

Schriften, die wir beide noch besitzen (Migne

lat. 13, 37—107), wie aufierdem ein kurzes Glau-

bensbekenntnis, in dem sich F. vor Theodosius

gegen den Verdacht des Sabellianismus verteidigt.

Die erste inhaltlich weniger interessante Schrift

Ernst von seinem ineomptus sernto redeti. S,

Art. Lucifer. [JQlicher.]

17) Ein sehr vornebmer Ligurer, der irgendwie

mit Ennodius verwandtwar. Er schickte seinen Sohn

zur weiteren Ausbildung nach Rom. Empfehlungs-

briefe filr diesen Ennodius Mon. Germ. Auct. ant.

VII 424—426 = Epistulae 9, 2—4. [Benjamin.]

Faust itas, der gUnstige Zustand, die Gluck-Die erste mnanncn weniger mieressanie ocnrui rausums. uci g^^ig^ ajuov«u^, ^v u-uu.

tragt in den Ausgaben den Titel ad Qallam Pla- seligkeit, die Fruchtbarkeit der Fluren, im Sinne

cidiam de trinitatc, der Name der Adressatin 10 von Felicitas als Personifikation neu gebildet von
, 'Jj.il ___* • T^ = l_-T Ai. „:„! TT ™„™ TV X 10 l^Ait^t wivn nareo n)

'

beruht zweifellos auf einer Falschung, die viel-

leicht mit der ganz unhaltbaren Hypothese zu-

sammenhangt, Gregorius von Elvira sei der Ver-

fasser. Das Buch, das der Autor in sieben capita

(nicht libri) geteilt hat, ist etwa 385 geschrieoen;

aus der Vorrede an die Kaiserin Flaccilla ersieht

man, daB diese durch ein eigenes Schreiben die

Abfassung veranlaBt hatte. Auch die Fides scheint

aus einer Zeit herzuruhrcn, wo der Name des F.

Horaz carm. IV 5, 18 {nutrit rura Ceres al-

maque F.). [Waser.]

Fanstkampf s. Ilvy/iy.

Faustulus {Faustus Serv. Aen. I 273 - Ps.-

Acr. zu Hor. sat. I 2, 126), in der Romuluslegende

Nahrvater der gOttlichen Zwillinge Romulus und

Remus (quis Faustulum nescit pastorem fuisse

nutricium ,
qui Bomulum et Remum educavit

Varro de r. r. II 1, 9). Nach der Version (A)

am Hof von Constantinopel einen guten Klang20der Romulussage bei den alteren Annalisten (s.

hatte; die Bittschrift Ubellus preeum ist unter

minder giinstigen Voraussetzungen geschrieben,

etwa 383. Obwohl der Presbyter Marcellinus sie

an erster Stelle unterzeichnet, wird F. sie ent-

worfen haben; fiir die Kirchengeschichte ist sie

eine hOchst wertvoile Quelle. Die Autoren sind

Presbyter aus Rom, der luciferianischen Parte!

angehOrig, die denPapstDamasus nicht als ortho-

doxen Bischof anerkannten. Sie leben im Esil

Mommsen ROm. Forsch. II 9f.) ist er ein an-

gesehener Mann, Oberaufseher der Schweineherden

des Konigs Amulius von Alba, auf dem Palatin

ansassig; als die Hirten die Zwillinge unter der

Wolfin aufgefunden haben, kommt er gerade aus

Alba zuriick, wo er von der Niederkunft der Ilia

und dem Befehl zur Aussetzung der Zwillinge

gehOrt hat ; er laBt sich die Zwillinge geben und

uberbringt sie seiner Frau, die eben ein totes

zu Eleutheropolis in Palastina und werden samt30Kind geboren hat (Dion. Hal. 179, 9f.
f
vgl. Plut.

ihren Anhangern von dem dortigen Bischof Turbo Rom. 6). Spater klart er Romulus uber seine
" - ~ " * % auf (Dion. Hal. I 80, 3f., vgl. Liy. Ian der Ausiibung ihres Gottesdienstes gehindert.

Ein Reskript des Theodosius (Migne a. a. 0. 10 7f.)

beauftragt den Praefecten Cynegius, den Bitt-

stellern und ihren Genossen voile Religionsfrei-

heit zu schaffen ; offenbar hat der Nachweis ihrer

Rechtglaubigkeit den Kaiser iiberzeugt. Der erste

Herausgeber des Ubellus preeum, J. Sirmond
1650 hat ihm eine praefatio vorgesetzt, von der

Herkunft
v . . _

5, 5f. [AureL Vict.] origo 21, 4) und macht sich,

die Wanne, in der die Zwillinge ausgesetzt worden

waren, als Beweisstiick mit sich fuhrend, selbst

nach der Stadt auf, wo er aber von den Wiich-

tern des Amulius gefangen und vor den Konig

gefuhrt wird (Dion. Hal. I 82, 3—83, 2, vgl. Plut.

Rom. 8). Die jungere Annalistik (B), in erster

mau aus den sonstigen Hss. der Bittschrift 40 Linie Licinius Macer (Mommsen a. a. O. 14)

nichts wuiite. Sie pafit wenig zu dem Nachfob

genden, von Luciferianismus kommt in ihr nichts

vor; die Mifihandlungen des Gegenpapstes Ursinus

und seiner Getreuen durch Damasus werden darin

verzeichnet. Der Schreiber ist ein Todfeind des

Damasus, er kann nur unter dessen Zeitgenossen

gesucht werden; da es F. selber schwerlich ist

— obwohl die Ursinianer mit den Luciferianern

in Rom naturlich sympathisierten — wird ein An-

die alles Wunderbare aus der Erziihlung zu be-

seitigen bestrebt war, liefi Numitor selbst die

Zwillinge zu ihrer Rettung dem F., der hier

Arkader und Nachkomme der Gefahrten des

Euander heifit , ubergeben , der sie auf Bitten

seines Bruders Faustinus, der die Oberaufsicht

iiber die Herden des Numitor am Aventin fuhrt,

aufhimmt; ihre Amme wird seine Frau (Acca)

Larentia, die von ihrer Vergangenheit als Lohn-

hanger des Ursinus bald nach der Verflffentli- 50 dime den Spitznamen lupa fuhrt (Dion. Hal. I
- - -.-....

84)3f Pbt. Rom. 4. 6. [Aur. Vict.] origo 19, 7).

Dieser Version gehCrt auch die Erzahlung an,

daJB beim Streite des Romulus und Remus F.

vermitteln will und erschlagen wird, sei es allein

(Dion. Hal. I 87, 2. [Aur. Vict.] origo 23, 5, der

als Gewahrsmann ausdruckiich Licinius Macer

nennt), sei es zusammen mit seinem Bruder (Plut.

Rom. 10, wo fiir TlXsioxlvog zu schreiben ist

&clvotTvo$). Nach einigen Gewahrsmannem des

Note: expl. Ubellus quorundam schismatieorum, 60Dionys a. a. O. sollte der steinerne ^LSwe, og

incipit epistola caiholicorum). Die Hypothese Exetzo rijc ayoQag zi]s x&v 'Pcoftaiotv ev i^ xgar

von J. L an gen (De commentariorum in epist. ziazq> x^QW naga rots sf*f}6lotg, das Grabdenk-

chung des Ubellus preeum diese Einleitung ge-

schrieben haben, um das ihm sehr willkommene

Pamphlet durch solche Erganzung fur den Kampf
gegen die Damasianer noch brauchbaTer zu machen
(Migne a. a. O. 81—83 und W. Meyer im Index

schol. Gott. aest. 1888; in der Collectio Avel-

lana I fed. 0. Guenther 1895] bilden beide Doku-
mente die Nummern 1 und 2; aber der cod. Vati-

canus 3787 trennt sie noch deutlich durch die

Pauli . . . scriptore Bonn. Progr. 1880) , der sog.

Ambrosiaster (s. Bd. I S. 1811) rUhre von F.

her, scheitert schon daran, dafi Ambrosiaster den

Damasus als jetzt regierenden Bischof von Bom
bezeichnet, auch ist die literarische Bildung des

Unbekannten eine hOhere als die des F., der im

mal des F. darstellen ; desselben Monnmentg ge-

denkt auch Festu* p. 177 a 32 (nach der Er-

ganzung von D. Detlefsen Annali d. tnst. 1860,

137; de arte Roman, antiquissima HI 2): niger

lapis in oomitio locum ftinestum aigndficat, tit

alt, llomuli morH destinatum, sed nan usu ob-
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vfenisse, ut ibi sepeliretur, sed Faujstulwm 7) Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus s.
nutrt[c%um etus, ut ali dicunt, Hosjtilium avum Bd. I S. 2199, 14.
Tu[Ui Hostilii Romanorum regis] usw.; beide 8) M. Cocceius Anicius Faustus Flavianus s.
btellen haben neuerdmgs besondere Bedeutung Bd. I S. 2199, 32.
gewonnen fur die Erklarung des im J. 1899 fxei- 9) Sex. Anicius Faustus Paulinianus s. Bd I
gelegten Denkmalerkomplexes am sog. Niger lapis, S. 2199, 37.
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'
HtiIsen Eem - Mitteil. 10) M. lunius Caesonius Nicomachus Anicius

XYII 1902, 22ff. XX 1905, 29ff.
;
Das Forum Faustus Paulinus, Consul II im J 298 s Bd I

Eomanura2 (1905) 96ff. 229. In einer dritten S. 2199, 24.
'

*

Form der Erzahlung «J) wird F. selbst sei es von 10 11) Valerius Faustus, vir perfectissimus, praeses
Amuhus (Plut. Eom. 8. [Aur, Vict.] origo 21, 1 Mauretaniae Caesariensis im J. 311 oder 312
unter Berufung auf Valerius [Antias]J, sei cs von Dessau 671 = CIL VIII 20989.
dessen Tochter (Cass. Dio frg. 3, 12 Melb.) mit 12) Comes sacraruni iargitionum zwisehen den
der Ertrankung der Zwillinge beauftragt, uber- J. 383 und 392. Cod. lust IV 40, 1.
gibt sie aber (auf Bitten des Numitor, [Aur. Vict.] 13) Anicius Acilius Glabrio Faustus* Sohn des
a. a. 0.) semer Frau Acca Larentia (deren Name Acilius Glabrio Sibidius (Dessau 1281 = CIL
aus Version B ubernommen ist) zum Aufziehen. VI 1678), vermahlt mit der Tochter des Tarru-
Die geliiufigste Tradition hat die Versionen A tenius Maximilianus (Dessau 1282 = CIL VI
und B in der Weise verschmolzen , daB sie F. 1767), Quaestor candidatus, Praetor tutelaris,
selbst die Zwillinge unter der WOlfin finden und 20 Comes intra consistorium, dreimal Praefectus urbis
zusammen mit seiner Frau Acca Larentia (s. d. Romae (Dessau 1283 = CIL XIV 2165), das.
Art. Bd. I S. 131ff.) sie aufziehen laBt (Liv. I erstemal vor dem Tode des Honorius , der 423 ein-
4, 6f. Ovid. fast. Ill 56. IV 854. V 453. Paul. trat (CIL VI 16761 , das zweitemal im J". 425
p. 119. Iustm. XLIII 2, 6. Flor. I 1, 3. Aur. (Dessau 803 = CIL VI 1677. Cod. Theod. XVI
Vict. v. ill. 1,3; origo 20, 3f. Macrob. Sat. I 5, 62), das drittemal vor dem J. 438 (Gesta de
10, 17. Serv. Aen. I 273 = Ps.-Acr. zu Hor. sat, Theodosiano publicando 1. 3. 4 6. 7), Praefectus'
I 2,126. August, c. d. XVHI 21 u. a. m.). F. praetorio Italiae Africae et iilyrici 437-442
neben der Wolfin mit den Zwillingen und dem (Dessau 1283. Gesta a. 0. Nov. Val. 1, 1 2, 2)
ruminalischen Feigenbaum ist dargcstellt auf dem Consul 438. Wahrend seines Consulate versammelte
Revers der gegen Ende des 2, Jhdts. v. Chr. ge- 30 sich in seinem Hause ad Palmam der rOmische
VVAgtenDen&redes SEX- POfmpeiusj FOSTLVS Senat, um aus seiner Hand den eben vollendeten
(Bab el on Monn. de la republ. Rom. II 336f.). Codex Theodosianus entgegenzunehmen (Gesta de
Das auf dem Palatin am oberen Ende der scalae Theod. publ.). Vielleicht erwahnt Merob. carm.
Cam gelegene tugurium Faustuli (Solin. 1, 18, 3; doch ist hier dieLesung zweifelhaft, De Rossi
vgl. Conon 48) ist mit der palatinischen casa Bull, di arch, christ. s. IV a. 6 121
liomuli identisch, s. Bd. Ill S. 1633f. und Htil- 14) Venantius Severinus Faustus, Comes do-
sen- Jordan Rfim. Topogr. I 3, 39. Der Name mesticoram, ex praefecto urbis Romae. Iiischrift
des F., gebildet wie Romulus, Camdus, Prom- des Colosseums, unbekannter Zeit CIL VI 32 175
lus u. a. (Mommsen Histor. Schrift. I 8), hat 32 212.
mit dem Gotte Faunus, mit dem man ihn gern 40 15) Glabrio Venantius Faustus, ex praefecto
zusammenbrmgt, dnekt nichts zu tun, und nichts urbis Romae. Inschrift des Colosseums , unbe-
weist darauf hin, daB F. nur eine Verkleidung kannter Zeit. CIL VI 32212
dieses Gottes sei, wie Pre Her (Rom. Myth. 113 16) Flavius Furius Faustus, Tribunus, Patron
28) u. a. annehmen. Uber die weiteren Zusammen- von Surrentum. CIL X 681. [Seeck.]
hange der Sage und die Denkmaler, auf denen 17) Manichaischer Schriftsteller im 4. Jhdt.
F. erscheint, s. Art. Romulus. [Wissowa.] Er ist bertihmt geblieben dadurch, daB Augusti-

Faustus. 1) s. Anicius Nr. 10—14. 22. nus um 400 (vgl. fur das Datum auch August, ep.& (Jgl- SuppL), Annius Nr. 41, Caecilius 82. 17) eines seiner umfanglichsten Werke ihm
Ar. 31, Cocceius Nr. 1, Cornelius Nr. 377, gewidmethat. Die contra Faustum Maniehaeum
Herennius, Papius, Plotius. 50 Ubri XXXIII (ediert von Zycha Corp. script.

2) Faustus, Cognomen folgender datierbarer eecles. lat. XXV 251— 797) hat Augustin laut
lonsnln der Kaiserzeit: a) M Faustus, cos. retract. II 7 (33) grande opus so angelegt, dafi
suffectus 121 (s. Nr. 6); b) Q. Anicius Faustus, er die Blasphemien des F. wortlich anfiihrt und
cos._ suff. 198; c) Anicius Faustus, cos. IT ordi- sie dann bisweilen ganz kurz, aber auch unge-
nanus 298 mit Virius Gallus. [Groag.] mein ausfuhrlich widerlegt. Auf diese Weise ist

3) Die balnea Fausti auf dem Marsfeld er- ein grofier Teil von dem Buche des Manichaers,
wahiit Martial. II 14, 11. Ein anderer F. Mar- der zur Zeit der Abfassung von Augastins Gegen-

j^ i
64* schrift schon tot war, uns erhalten geblieben; es

4) laustus, dramatischer Dichter, Verfasser zeigt einen dialektisch gewandten, in die manichai-
einer Thebais und einer Tragodie Tereus, von 60 sche Weltanschauung vollig eingelebten Schrift-
luvenal. VII 12 in verachtlicher Weise erwahnt, steller, der sich zu einem glanzenden Pathos er-

,
[Stein.] heben kann; auch Augustin erkennt ihm eloqutum

o) Faustus, vielleicht Statthalter oder doch suave, ingenium aeutum za. Faustus war Afri-
wenigstens Senator, Adressat eines Reskripts eines caner, geboren zu Mileve als Sohn ganz anner
mis unbekannten Kaisers, frg. Vat. 38. Leute. Augustin war in Karthago als manicha-

«) M. . . [Fjaustus war zusammen mit Q. ischer Auditor mit seiner WiBbegierde und seinen
£ompomits MarceUus Consul suffectus im April des Zweifeln uber 8 Jahre lang anf die Antunft de*
J. 121, Act. Arv. CIL VI 2080 Z. 56. [Goldfinger.] Meisters F. vertrOstet wordeu, der inzwischen Tor
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allem in Rom (c. Faust. V 7} gewirkt und die

Hanieren und Bediirfnisse eines vornehmen Welt-

mannes sich angeeignet hatte ; als er endlich 382

oder 383 nach Karthago kam, hat er vielmehr

die innere LoslOsung Augustins vom Manichaismus

(confess. V 3. 6. 7) zur Vollendung gebracht.

Augustin ging bald nach Rom, F. blieb in Kar-

thago, wurde aber nicht allzu lange danach den

BehOrden als Manichaer angezeigt und auf eine

leugnet hat. Aber je verdienstlicher die &ort

gefiihrten Untersuchungen iiber F.s Leben und
Schriften sind — auch alle friihere Literatur von

Wert wird sorgfaltig registriert und beniitzt —

,

um so unfasslicher fur den Dogmenhistoriker ist

jenes Urteil. Die seit 520 in Konstantinopel, Rom,
Africa von Possessor, den skythischen Monchen,
Fulgentius von Ruspe gefallten Urteile diirften

ausreichen: auch stehen nicht zufallig in dem

einsame Insel verbannt (c. Faust. V 9). Hier hat 10 bernhmten Dekret des Gelasius (Thiel Epistolae

er das Buch geschrieben. das dem Augustin spater roman. pontif. I 468) die opusoula Fausti Be-

von Katholiken mit der Bitte um grundliche Ab-

fertigung iiberreicht wurde (c. Faust. 1 1). Schwer-

lich ist es das einzige, das er geschrieben hat,

aber Augustin hat seiner sonstigen Schriftstellerei

nicht nachgeforscht. Augustin hat seine Gegen-

schrift spater immer wieder zitiert, schon das

sorgte fiir Erhaltung des Interesses an ihr; sie

ist aber auch reich an exegetischen und philo-

giensis Galliarum als apocrypha hinter denen

des Cassianus und Victorinus verzeichnet; apo-

crypha = haretisch, bezw. zurLektiire fur Christen

ungeeignet. E n g e 1b r e ch t s Ausgabe umfafit zwei

Bucher de gratia {Dei), 2 de spiritu saneto, 12

epistulae, von denen mehrere bei Gennadius ebenso

wie jene grOBeren Werke ausdriicklich bezeugt

werden ; von den 31 sermones haben gewifi ganz

sophischen Detailuntersuchungen und durchaus 20 wenige unsern F. zum Verfasser. Uber die etwaige

nicht blofi fur den Augenblick gearbeitet. Den
Manichaismus haben aber aus Africa nicht Augu-
stins responsiones, sondern die Gewaltmafiregeln

des Staats, zuletzt noch der Vandalen ausgerottet,

s. Bruckner Faustus von Mileve 1901.

18) Faustus, Bischof von Reji (Riez) in der

Provence. Er war in Britannien geboren — wohl

vor 410 — nach dem Zeugnis des Avitus epist.

ad Gandobadum und Apoll. Sidon. ep. IX 9, 6;

Identifizierung andrer F.- Schriften mit anonym
oder unter anderem Namen iiberlieferten Traktaten

wird in den letzten Jahrzehnten lebhaft verhan-

delt, s. Bergmann Studien zu einer krit. Sich-

tung der siidgall. Predigtliteratur 1898. Aufier-

dem etwa Koch Der h. Faustus 1895.

. 10) Faustus (nach andrer Hs. Faustinus)

Bischof von Apollonias (wohl in Bithynien?), Ver-

fasser eines der um 480 gegen Petrus Fullo ob

dafi Spatere, wie die Africaner Possessor und Fa- 30 seiner Verfalschung des Trishagion geschriebenen
i ... tt i j-u_ / i.* \ /-ti^ij m_ j„i„i.„:„*„ i^„; nff^^r,.' n„n ^.^«^.;i trTT 1 1 orflp

cundus von Hermiane, ihn (natione) Gallus nennen,

ist kein Gegenbeweis, da sie iiber seine Vorge-

schichte nicht orientiert sein konnen. Frtlh mufi

er in das Kloster zu Lerinum eingetreten sein;

433 wurde er dort als Nachfolger des von ihm
verehrten Maximus Abt ; als solcher ist er schon

von Hilarius von Aries (s. vita Hilarii c. IX,

Migne lat. 50, 1230) mit holier Auszeichnung be-

handelt worden. Wider den Bischof von Frejus

Tadelsbriefe bei Mansi Coll. concil. VII 1127ff.

S. Bd. I S. 2370 Art. Anthera und Collectio

Avellana ed. O. Guenther (Corpus script, eccl.

lat. XXXV 1) 194—199. [Jiilicher.]

20) Anicius Acilius Aginatius Faustus Albus,

Consul 483. Uber den Namen vgl. den Art. Nr. 21.

Er war nacheinander Praefectus annonae und
Praefectus urbi (Mommsen Index zu Cassiodor).

An ihn Ennodius Mon. Germ. Auct. ant. VII 301

hat er die Sonderrechte von Lerinum energisch 40 = Epist, 6, 34.

vertreten ; eine Synode unter Ravennius von Aries

um 455 bat sich zu seinen Gunsten entschieden,

M a n 8 i Coll. cone. VII 907ff. Etwa 460 dnrfte er zum
Bischof in Riez ordiniert worden sein und beginnt

nun als Prediger wie theologischer Schriftsteller

und kirchlicher Fuhrer zu wirken, z. B. auf den

Synoden von Aries und Lyon um 474. Vgl. Sidonius

carm. XVI euehariston ad F. eptscopum. Auch
eine politische Rolle spielt er als Legat des Kaisers

21) Flavius Probus Faustus iunior Niger, Con-

sul 490 (Mommsen N. Archiv XIV 247, wo wohl

durch Schreibfehler 491 steht). tTber den Wechsel

der Namen Flavius und Probus vgl. De Rossi
Inscr. Christ. 1 p. 414. Dieser — nicht der Con-

sul des J. 483 — wird in den Quellen fast regel-

maBig mit dem Beiwort iunior bezcichnet (Inscr.

Christ. I p. 393). Da nun bei Ennodius (s. In-

dex) haufig ein F. iunior vorkommt, der sich von

an den Westgotenkonig Eurich (Apoll. Sidon. ep. 50 dem ebendort genannten Faustus Albus deutlich

MI 6, 4—10), nicht eben mit Gliick. Denn 477 er-

obert Eurich den grOGten Teil von dem Rhone-

gebiet hinzu: dadurch wird sich auch das Exil

des F. erklaren, das seine Briefe 6 und 9 be-

zengen. Brief 12 besagt, daB wahrend der Ver-

bannung Bischof Ruricius von Limoges sich seiner

giitig angenommen hat und daB er wieder hat

heimkehren diirfen. Gestorben mag er um 495
sein ; Gennadius de vir. ill. 86 redet von ihm als

unterscheidet, so folgt, daB der Faustus Niger

des Anon. Vales, der Consul von 490 sein muB.

F. wurde im Jahre des Consulate zusammen
mit Irenaeus von Theoderich und Papst Felix III.

gemeinschaftlich als Gesandter nach Konstanti-

nopel geschickt, um fur diesen die Verdammung
des Akakios zu erlangen, fur jenen die Verleihung

der testis regia von Kaiser Zeno zu erbitten.

Er kam gerade noch rechtzeitig, um Zenos Tod

von einem Lebenden. Uber seine literarische 60 zu erleben , und blieb dann bis 493 , ohne bei
TT " ' ' i «. -

i i i i • i i

Kaiser Anastasius in der einen oder andern Rich-

tung irgend etwas durchzusetzen (Anon. Vales.

12, 53. 57, wo an der ersten Stelle freilich nicht

durch Schuld des Schreibers, sondern des Schrift-

stellers Festits caput senati Btatt Faustus steht,

was sich aus Vergleich mit 12, 57 und den Briefen

des Gelasius 10. 12 Thiel = 622. 632 Jaffge er-

gibt). War F. damals Magiater ofttcionnn ge-

Hinterlassenschaft sind wir noch nicht im klaren.

Seine theologischen Interessen gipfeln 1) in der un-

entwegten Verteidigung chalcedonensischer Ortho-

doxie und 2) in semipelagianischer Behauptung
menschlicher Freiheit neben der gOttlichen Gnade
— was zwar A. Engelbrecht S. XVHI der Pro-

legomena seiner Ausgabe von F.s Werken (Cor-

pus script, eecl. lat. XXI 1891) noch einmal ge-



wesen, so bekleidete er spater (606? Vogel Vor-
rede zu Ennodius 16) die Quaestur und von 507—511 das Amt des Praefectus praetorio, wah-
rend welcher Verwaltung er treilich mehrfach
hart mit Theoderich zusammengeriet (Mommsen
Index zu Cassiodor). In den Papststreitigkeiten
seit 498 hatte er auf seiten des Symmachus gegen
Laurentius gestanden (Liber pontif. Vita Symmachi
5, 122 Momms., vgl. Mommsen Cassiodor 418).

will Li1 a hi ^fJ-n.. -. O - "I. . . 1 ~n -«-w» _ *
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Albus, unter Hmweis auf die Verdienste des Vaters
von Theoderich 507—509 in den Senat berufen
( a^V^' J 41^ [Benjamin.]

23) Faustus von Byzanz, armenischer Histo-
riker, Angeh5riger der Familie der Saharunier,
hat in gnechischer Sprache eine Geschichte der
Armenier, mindestens die J. 317—385 umfassend,
geschneben; vgl. H. Gelzer Die Anfange der
arm. Kirche, Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1895

vgl. IV 15. Theodor. Prise. Phys. 3 p. 250 Rose
gehen wahrscheinlich auf diese Kultstatte, vgl.
Hfllsen-Jordan Rora. Topogr. I 3 S. 45 f 31),
anfierdem erwahnt VaL Max. a. a. O. deren noch
zwei, das eine auf dem Quirinal in summa parte
vici Longi (Hiils en -Jordan a. a. O. 418), das
andere in area Marianorum monumentorum
(Lage unbekannt, vielleicht auf dem Esquilin
vgl. 0. Gilbert Gesch. u. Topogr. d. Stadt

.us.unterH.nwcsaufdie Verdienste des Vaters nennt SpezieU das quirinafccTTjw)S
quae corponbus aegrorum adnexa fuerant, de-
ferebantur. Weihinschriften an P. fehlen, dafur
haben wir Dedikationen an die von F.' abge-
spaltenen Personifikationen der beiden Haupt-
arten des Wechselfiebers, der febris tertiana und
quartana (Cels. de med. Ill 3), aus Habitancum
in Britannien CIL VII 999 deae Tertianae sa&rum
Ael(ia) Timothea und aus Nemausus CIL XII111 191 i\, i„ ~7~-- ~— -• ..™. xwu, ^H iu,j rmtoima una aus i\emausus CIL XII

w7™V -it,
S^hischen Rezension vcr- 20 3129 Quartanevotum reddet libens merito Byrrialoren und nur durch ^Oflere Auszue-e bei Pm^n ,<4*™w»„. n „„i, ^i t,„ ',/%„. *Mrrmloren und nur durch grOflere Ausztige bei Procop.

bell. Pers. 1 5 erkennbar, hat sich das Werk in arme-
nischer Ubersetzung erhalten, Ausgaben Constanti-
nopel (?) 1 780 und Venedig 1 832. FranzCsische Uber-
setzung mit Kommentar und wertvoller Einleituno-
yon V. Langlois Coll. des hist. anc. et mod. de
i'Armeme I (1872) 210—310. Deutsche Uber-
setzung von Lauer Des F. v. B. Gesch. Arme-
nians, Koln 1879; Literatur bei P. K a re kin7„i s1,„ ]a „ tV-ii- r: 7 '

.—»* <="'" x curuariiis, tier zwene monat ties mlianischen

dig 1883, 117—118 und Krumbacher Gesch.
d. byz. Lit. 2 (1897) 406. [Baumgarfner.l

Feban s. Feletheus.
Febiana, Ort in Raetien, Not. dign. occ.

XXXV 4 Phebianis. 1 5 equites stablesiani iunio-
res Ponte Aoni (lies Ami), nunc Febians. Die
Lage liLBt sich nicht feststellen, Becking II
762. 796. Mommsen CIL III p. 721. Davon
verschieden Pimana occ. XXXV 29 (&uvtdva
Ptolem.). [Ihm.]

Febianensis (cimtas) in Byzacena, Not episc.
Byzac. nr. 69, in Halms Victor Vitensis p. 67.

[Dessau.]
Febra sive Flectris, Insel an der calabri-

schen Kuste gegenuber von Tarent, nur bei Serv.
Aen. XI 271 (den Namen haben nur einige Hss
und der Mythogr. Vatic I 143, s. Thilo z. d. St jm der Diomedesfabel vorkommend. [Hfilsen.l

Febris, gOttliche Verkcrperung des Malaria-

beverilla) auch bei Invenal. 4, 57 iam Quar-
tanam sperantibus aegris ist vielleicht an die
Gottin zu denken, wahrend man bei Theod.
Prise, a. a. O. quod eertanas Saturni filias
affirmavit antiquitas im Zweifel sein kann, ob
eertanas in Quartanas (so Neuenar) oder in
Tertianm (so Eose) zu verbessern ist.

[Wissowa.]
Februariiis, derzweiteMonat des julianischen

lage umfassend. In der mit dem 1. Marz be-
ginnenden Monatszahlung, von der die Monats-
namen Quinctilis bis December Zeugnis ablegen
(bei Lyd. de mens. Ill 22. IV 102 der ivtavzds
stoktxtx6g im Gegensatz zu dem mit dem Januar
beginnenden htavxog lEQannog) bildet er den
Jahresschlufi (extremo mense anni Paul. p. 85
Macr. S. I 13, 14. Ovid. fast. II 49h\), woraus
sich die Vornahme der Intercalation im Februar

AO {inter mensem Februarium, qui tune erat ex-
tremus, et inter calendas Martias, quae tunc
erant primae, Varro bei Serv. Georg. I 43) inter
Terminalia et Regifugium (Censor. 20, 6. Varro
de 1. 1. VI 13 Terminalia quod is dies anni
extremus eonstitutus; duodecimus enim mensis
fuit Februarius et cum intercalate inferiores
quinque dies duodecimo demuntur mense) er-
kiart. Die Alten nehmen an (Varro de 1 1 VI
34. Censor. 22, 13. Macr. S. I 13, 2. Pint.rr^t^^^^^^^^^P^.^^^s. Nissen Ital. Landesk. I 413ff.), die ebenso

zur Abwehr der Krankheit verehrt wird (Febrem
mdem ad minus nocendum templis colebant
Val. Mai. II 5, 6) wie Volcanus zur Abwehr der
-beuersbninste und Robigus zur Abwehr der Rost-
krankheit des Getreides und darum als verwerf-
liches Beispiel des an eine bose und feindliche
Gewalt gerichteten Gottesdienstes (zusammen mit
Robigus oder Pallor) haufig von den christlichen

iebruanus erst von Numa zu dem zehnmonat-
lichen Jahre des Romulus hinzugefiigt worden
seien

,
und fur ihren jungeren Ursprung spricht

in der Tat die jiingere Bildung der Namen s-

formen (W. Schulze Zur Geschichte latein.
Eigennamen 487) sowie der Umstand, dafi diese
beiden Namen (trotz Varro bei Censorin. a. a. O.
tiominibns iam ex Latio sumptis) auBerhalb
Roms nirgends nachweisbar sind. Der Name^SBJ!rf^^«Ki=^»»rasow a Religion und Kultus d. Romer 197, 9).

Jhr Kult ist gewift schon so alt, wie die alteste
Niederlassung auf rOmischem Boden, denn ihr
Hauptheiligtum [fanum) lag auf dem Palatin
(VaL Mai. a. a. 0. Cic. de nat deor. IH 63:
de leg. II 28. Plin. n. h. H 16. Aelian. v. h.
ill 11; auch die Erwahnungen ohne Ortsaugabe
bei Seneca ApocoL 6. Aqgwfciii. c. d. IH 25,

= purgare, lustrare (Paul. p. 85. Ovid. fast. II
19ff. Censorin. 22, 13. Lyd. de mens. IV 25
Polem. Silv. CIL 2'

p. 259; nur Labeo bei Lyd.
a. a. 0. redet von einem angeblichen Stamm-
wort feber = xev&og) als den Reinignngsmonat
{xa&oQtufiog Plut. Noma 19) mit Bezngnahme
auf das Hauptfest des Monate, das Reinigungs-
fest {dies febriiafag Varro de L L VI 13. $4
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Paul. p. 85) der Lupercalia (vgl. o. S. 2066) ; Varro,
der diese Ansicht vertritt, verwirft^nait Recht eine

andere (de 1. 1. VI 34), die bei der februatio vielmehr

an das ebenfalls im Februar stattfindende Toten-

fest der Parentalia und Feralia dachte (beide

Ansichten neben einander bei Ovid. fast. II

31flf. Plut. Numa 19 na^aQfiotg iQ&vtai xal tois

<p$iusvoig svayitovotr) und eine eigene Gottheit

des Namens, den Februus deus (Macr. S. I 13, 3,

Anth. lat. 117, 4 R.; ^efigova #ed Lyd. a. a. 0;
von luno Februata und Februalis oder Februlis
redet Paul. p. 85) konstruierte, den man mit dem
Unterweltsgotte gleichsetzte (<Pspgovov zdv xa-
za%&6vwv slvat rfj QovGnoiv <poivf] Anysios bei

Lyd. a. a. 0.; Februus autem est Ditis pater
Serv. Georg. I 43. vgl. Anth. lat. 394, 2 R. vota

deo Diti Februa memis kabet ; a Februo id est

a Plutone Placid. Corp. gloss. V 26, 17. Isid.

orig. V 33, 4); darum gilt auch vielfach der
ganze Monat als den Unterirdischen geweiht
(Auson. VII 11, 3f. p. 98 Peip. post superum
cultus vieino Februa mense dot Numa eognatis
manibus inferias. Anth. lat. 665, 3f. umbrarum
est alter, quo mense putatur honore pervia terra

data manibus esse vagis) und leitet man seine

geringere Ausdehnuug und die gerade Gesamt-
zahl seiner Tage davon her (Macr. S. I 13, 7,

vgl. 14, 7. Solin. 1, 40. Lyd. de mens. IV 25.

64). Da der Monat teils in das Zodiakalzeichen
des Wassermanns (16. Januar— 14. Februar),
teils in das der Fische (15. Februar—16. Marz)
fallt, wird bald das eine bald das andere mit ihm
verbunden (die Fische Anth. lat. 490 a

? 2R.
Piscibus exultare solet Februarius altis. 642,
1 R. flumina vema eient obscuro lumine Pisces
und dazu Wissowa Apophoreton der Graeca
Halensis 37; der Wassermann Auson. VII 17. 2

p. 102 Peiper ^= Anth. lat. 640, 2R. mense
Numae in medio solidi stat sidus Aquari. Anth.
lat. 864, 10 R. inducit Februo verudus Aquarius
arvo); als Schutzgottheit gehOrt zu den Fischen
Poseidon-Neptun, zum Wassermann Hera-Iuno,
doch geben die Bauernkalender (CIL I 2 p. 280f.)
auf Grund einer Verschiebung (uber die Wis-
sowa a. a. 0. 35ff. zu vergleichen ist) zum
Februar Sol Aquario, tutel(a) Neptuni.

[Wissowa.]
Februus (februa) s. Faunus 0. S. 2066ff.

und Februarius.
Fecennius. Fecen(n)ia Hispala, freigelassene

Hetare, an der Entdeckung des Bakchaualien-
unfugs 568 = 186 beteiligt und deswegen auf
SenatsbeschluB belohnt (Liv. XXXIX 9, 5—14,
2. 19, 3-7). [Mfinzer.]

Fectio. Auf der Tab. Pent, ist die Station
Fleti&ne im Bataverland verzeichnet an der von
Lugdunum (Leiden) uber Matillo, Albinianae usw.
nach Noviomagus (Nymwegen) luhrenden Strafie,
zwischen Lauri und Levefano. Beim Geogr. Rav.
IV 24 p. 228, 6 haben die Ausgaben ebenfalls
Fletione, die Hss. aber Fictione, und diese Les-
art scheint bestatigt zn werden durch die in
Vechten (bei Utrecht) gefundene Inschrift, welche
Leemans Bonn. Jahrb. 47/48, 162f. folgender-
mafien erganzt: Deae [Virjadeedfi] [civjes Tun-
gri [et] naxdae

^
fquji Fastione [cjonsistunt v.

s. I, m. Die Ricbtigkeit der Lesung vorausge-
setzt, durfte F. der alte Name des Dorfes Vech-

ten (im Mittelalter Fektna), und Fietio und Fletio
damit identisch sein. Friiher brachte man Fletio
gewdhnlich mit dem Dorfe Vleuten (unternalb
Utrecht) in Verbindung. Vgl. Leemans a. 0.
163. Desjardins Table de Peut. 7. [Ihm.]

Feeunditas, Gottin der Fruchtbarkeit, erhielt

in Rom einen Tempel auf SenatsbeschluB aus
AnlaB der Niederkunft der Poppaea Sabina im
J. 63, Tac. ann. XV 23 additae supplicationes

10 templumque Fecunditati et certamen ad exemplar
Aetiaeae religionis decretum; auch die aus dem
gleichen Anlasse gefeierte Kulthandlung der Arval-
briider (CIL VI 2043) hat vielleicht ein Opfer
an die gleiche Gottin mit eingeschlossen (Henzen
Acta fratr. Arval. p. LXXIX 3. 85). In der

Munzpragung erscheint sie zuerst bei der alteren

Faustina und dann haufig auf den Miinzen der

Kaiserinnen bis auf Salonina, als matronale Ge-
stalt mit einem oder mehreren Kindern auf den

20Armen oder zur Seite, vereinzelt auch, mit Be-
ziehung auf die Fruchtbarkeit des Landes (auch
als feeunditas temporum) , als gelagerte Erd-
gOttin; s. die Nachweise bei R. Peter in

Roschers Mythol. Lesik. I 1471f. [Wissowa.]

Fecusses. Alpenvolk in Istrien, nur bei Plin.

n. h. Ill 133 erwahnt: incolae Alpium multi
populi, sed inlustres a Pola ad Tergestis regio-

nem Fecusses, Suboerini, Catali usw. Vgl.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

30 Feder, Um die Schrift auf den Papyrus auf-

zutragen, hat sich das Altertum meist der Rohr-
feder (xd/.auo$) bedient. Vielleicht ist dies Werk-
zeug den Griechen zugleich mit der Charta (s.

Bd. Ill S. 2185) von Agypten aus bekannt ge-

worden; wenigstens haben die HebraerihreSchreib-
kunst von den Agyptern gelernt (Riehm- Bath-
gen HandwOrterbuch des biblischen Altertum

s

112 1435), nnd ihr Schreibzeug wird von den
Septuaginta meist mit xdlauos wiedergegeben

40 (Ps. 45, 2 xd?^.auog ygaju/naxscog o£vyQd<pov. LTI

Makk. 4, 20 ygafpixbg xakafiog). Auch bezog man
noch in der Kaiserzeit das Schreibrohr mit Vor-
liebe vom Nil (Mart. XIV 38 dat chartis habiles

calamos Memphitiea tellus), obgleich das Rohr
von Knidos und das vom Anaitischen See in Ar-
menien (s. Bd. I S. 2030) geeigneter waren, Plin.

n. h. XVI 157 ckartisque serviunt calami, Aegy-
ptii niaxime cognations quadam papyri, pro-
bations tamen Cnidii et qui in Asia circa Ana-

50 eticum locum nascuntur, Im Edictum Diocletiani

XVIII 12 werden als beste die adkauoi Ilaquxoi
3
AlE$avbQf.Lvot fiovoydvttjoi erwahnt, das heitit nach
dem Sprachgebrauche des Monuments ,Schreib-

federn aus Paphos nach aleiandrinischem Muster'

(Bliiraner Maximaltarif des Diocletian 148).

Auch diese Vorbildlichkeit erklart sich vielleicht

aus dem agyptischen Ursprung des Schreibrohrs.

Neben Importrohr mag man in Griechenland
auch einheimisches Schilfrohr verwendet haben,

60 Dioskorides I 114 nennt den xdka/nog avgiyyiag

Tto'/.vatLQxos xvxvoyovaTog , eh ^t^MoyQatpiav att-

t?Ji5«oc, d. \. Arundo phragmites Lin. (H. 0.

Lenz Botanik der Griechen u. Rflmer 237); s. a.

Joh. Beckmann Beitrage z. Geschichte der Er-

findungen JII 48. Barer Verwendung entsprechend
heifien die Schreibrohre auch xdXaftot ygaipetg

(PolL X 61) oder yQayutoi xdXafMt* (Oeop. X 75,

8. 77, 7); dichterisch werden auch die anderen
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Worte fiir Schilfrohr, 3oVa£, ftovaxevs, verwendet
(Anth. Pal. VI 63—66), und in spater Prosa er-

scheint einmal das Deminutivum dovaxiaxog(N'wet,
Chon. 576, 17 Bekk.); oxoivog heifit es bei Jere-

mias 8, 8. Selten ist fur F. die Bezeichnung ygaq?lg

(Anth. Pal. VI 65. 67), die meist dem Griffel (s. d.)

aufbewahrt wird. Sonst ist bis in spate Zeit nur
x&lafiog gebrauchlich , so z. B. in dem Papyrus
Mus. Brit. XLVI 312. 324 des 4. Jhdts. (C. Wes-
sely Denkschr. Akad. Wien. XXXVI 38).

Durch Vermittlung der Griechen ist Wort und
Sache nach Rom gekommen; lat. calamus fur F.
(Cic. ad Att. VI 8, 1; ad Qu. fr. II 14, 1. Hor. a.

p. 447. Quint, inst. or. X 3, 31 u. 6\) ist griechi-

sches Lebnwort(Lindsay-Nohl Die lat. Sprache
229), und das echt lateinische harundo ist fiir die

Schreib-F. nur bei Dichtern anzutreffen (Pers. Ill

11 nodosa harundo. Mart. IX 13 Acidalia — d. i.

der Venus gehorig, also knidisch oder paphisch —

XIV 1899, 147, 2), Man hat sie wohl mehr fiir

das Bedurfnis des Tagea verwendet, denn fur die
Buchschrift blieb, wie das Zeugnis des Ausonius
beweist, die Bohr-F. im Gebrauch. Eine silberne
F. , wie sie Krinagoras als Geburtstagsgeschenk
gibt (Anth. Pal. VI 227), ist eine Earitat; auch
im Mittelalter wird einmal eine silberne Schreib-
F. erwahnt (Wattenbach SchriftwesenS 222).

Ganz spat ist die Verwendung von Vogel-
lOfedern zum Schreiben. Das erste sichere Zeug-

nis gibt im 7. Jhdt. Isidorus (Orig. VI 14, 3) :

instrumenta sunt scribendi calamus et penna
calamus arboris est, penna avis. Wenn Rich
(Wo'rterbuch der rom. Altertiimer 456} bereits den
Victorien auf den Saulen Traians (C. Cichorius
Die Reliefs der Traianssaule Taf. 57 nr. 205) und
Marc Aurels (E. Petersen Marcussaule Taf. 64)
je eine penna in die Hand gibt, so ist das schon
deswegen ein Irrtum, weil die Gsttinncn auf eherne

harundine. Anson, epist. VTE 50 Cnidiae suleus 20 Sehilde schreiben. Von den Unterschriften Theo-
harundinis u. o\). In Prosa sagt man genauereaZa-

->-
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mus seriplorius (Cels. V 28, 12 n. 0.); eharta-
rius calamus bei Apuleius (Florida 9) scheint ge-

wahlter Ausdruck des hoheren Stils zu sein. Im
spateren Latein kommt fiir Rohr-F. noch die Be-
zeichnung carina auf {them cannarum Edict.

Diocl. X 17. Bliimner 131), namentlieh die

Glossen (Corp. gloss, lat. II 337 xaXafxoq fitf}* ov
yqaqiopLtv eanna u. o\) legen davon Zeugnis ab.

derichs gebraucht der Anonymus Valesianus den
Ausdruck penna (Ammian. Marc. ed. Gardthausen
II 300 § 79) : ut posita lamina super ehartam
per earn pennam duceret; darunter kann alien-
falls auch ein Pinsel verstanden sein, wie man
ihn bei Schablonen anzuwenden pflegt. Vielleicht

darf man als erste Erwahnung der Gansefedern
auffassen die xaZaptides azio nrsgaiv %r\vnl<ov bei
Paulus Aegineta, gleichfalls im Y Jhdt. (VI 97

Die Rohr-F. werden mit einem Federmesser 30 p. 213, 27" der Baseler Ausgabe).
{ofiila Anth. Pal. VI 62. 67. 295; scalprum li- Das Mittelalter kennt zunachst noch die Rohr-
brarium Suet. Vitell. 2 ; nur sealprum Tac. ann.
V 8) zugesclinitten (xaiafioylvfpovvxm Etym. M.
485, 34; ealamo temperato Cic. ad Qu. fr. II

14, 1) und mit einem Spalt in der Mitte ver-

sehen (evoxtdtls xdlafiot Anth. Pal. VI 68); sind sie

vom langen Schreiben stumpf geworden, so werden
sie am Bimstein gescharft (Anth. Pal. VI 63fF. u. 6.).

Mit Messer und Stein zusammen bildeten die

F. (Wattenbach a. O. 223), dann tragt die
Ganse-F. den Sieg davon, bis in der Neuzeit diese

wiederum abgelost wird von der Metall-F. , die

niemals ganz verschollen war; im 15. Jhdt. lebt
Demetrios mit dem Ben iamen Chalko(ko)ndylas,
Erzfeder.

Literatur: Becker- Gbll GallusII431. Mar-
quardt Privatleb. d. Rom. 2 823f. H. Bliimner

Rohrfedern den Hauptinhalt der calamaria oder 40 in Baumeisters Denkmalern des class. Altert.
graphiaria theca (Suet. Claud. 35 ; iheca libraria
Mart. XIV 20; griech. xaXaplg Poll. X 59). Ab-
bildungen von calami und ihrem Zubehor sind
uns namentlieh durch unteritalische Wandbilder
erhalten (W. Helbig Die Wandgemalde der vom
Vesuv verschutteten Stadte nr. 1719—1727). Ver-
schenkt wurden sie bundelweise (Mart. XIV 38),
wie man sie kaufte; das Bundel enthielt meist
(10 oder) 20 Stuck (Ed. Diocl. XVIII 13).

Ill 1583ft. ; Technologic und Terminologie I 327.
W. Wattenbach Schriftwesen des Mittelalters 3

222ff, V. Gardthausen Griech. Palaeographie
66ff. Fr. Blass Palaeographie, Buchwesen und
Handschriftenkunde (Iw. v. Mfillers Handbuch
I 2) 344. Daremberg-Saglio Diet, des ant. I

812f. unter Calamus. [Wiinsch.]

Feige, Ficus carica L. I. Vorbemerkung.
Es werden zwei Stocke unterschieden , namlich

Durch die Funde der Neuzeit hat man eine 50 der wilde Feigenbaum oder Caprificus', wekher
zweite Art von Schreibfedern kennen gelernt, die

B r o n z e fe d e r. Sie besteht, abweichend von unsern
Metallfedern , mit dem Halter aus einem Stuck;
der runde,- gerollte Halter lauft unten in eine
Spitze aus, die durch einen Schnitt zweigeteilt
wird. Dergleichen Metallfedern sind eine ganze
Reihe gefunden worden: in Rom (Bull. d. Inst.

1849, 169), Pompeii, Aosta (ebd. 1880, 68. 150),
FTechen bei Koln a. Rh. (Bonner Jahrb. 72, 96

in seinen Scheinfruchten oder Urnen fast nur
mannliche und kurzgriifelige Bliiten mit unvoll-

kommenen Narben. die sog. Gallenbltiten , und
der zahme Feigenbaum, welcher in jenen fast nur
langgriffelige weibliche Bluten tragt (A. Engler
bei Engler u. Prantl D. natiirl. Pflanzenfami-
lien III 1. 1889, 90). Genauere Angaben findet

man von F. M. in der Naturwissenschaftl. Rund-
schau XV 1900. 56ff. nach W. T. Swingle

mit Abbildung); in den Museen von Mainz und 60 Science N. S. X 1899, 507ff. Der Caprificus pro-
Trier befinden sie sich (ebd. 97) wie in denen duziert danach jahrlich je drei Generationen von
von Liege und Nimes (Daremberg-Saglio Fruchten : 1) eine Wintergeneration , nur mit
Diet, des ant. I 812 Anm. 15); s. auch Arch. Anz.
1900, 113 nr. 31 und E. Maionica Antike Schrei-
berrequisiten aus Aqnileia, Festschr. f. Hirsch-
feld 360—368. Warin die Bronzefedem aufge-
kommen sind, wissen wir nicht sicher; nach
Hartwig in spatrOmischer Zeit (Arch. Jahrb.

Gallenbluten, die bei Neapel ungefahr im Oktober
ansetzt nnd gewOhnlich im April reift; 2) eine
Fruhjahrsgeneration, die sog. profieki, mit Gallen-
bluten una zahlreichen, erst kurz vox der Frucht-
reife den Pollen abgebenden mannlichen Bluten,
die dort beginnt, waim die erste Generation reift,
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und selbst im Juni (oder Juli) zur Reife kommt

;

3) eine Soramergeneration mit Gallenbluten und
sehr wenigen mannlichen Bluten, die dort ansetzt,

wann die profieki reifen, und reift, wann die

Wintergeneration ansetzt (a. a. O. 57). Auf den
griechischen Inseln fallen nach Tournefort
(Relation d'un voyage du Levant I, Amsterd. 1718,

130 bei Graf Solms-Laubach in seiner wich-

fichi-Pollen duTch Vermittlung einer auf dem Capri-
ficus lebenden Wespe, Cynips psenes L. = Blasto-

phaga grossorum Grav, befruchtet werden.
- Ob-

wohl das Insekt auf alien drei Generationen des
Caprificus lebt, ist doch nur das aus der gerade
reifenden Gallenblute der Prbfichi ausschlfipfende

und sofort in die jungen Urnen des zahmen Bauraes
kriechende Weibchen imstande, mannlichen Pollen

tigen Abhandlung iiber ,Herkunft, Domestication zu iibertragen , da dieser fast ausschlielilich nur
und Verbreitung des gewohnl. Feigenb.' in Abh. 10 den Profichi eigen ist (F. M. a. a. O. 58 ; Xaheres
d. Gcsellsch. d. Wissensch. zu Gotting. XXVIII
1881, 6) die fiir die Fruhjahrs- und Sommer-
generation angegebenen Zeiten einen Monat spater,

und die Wintergeneration dauert von September
bis Mai. Indessen vertrocknen die meisten Frtichte

des Caprificus schon fruhzeitig und fallen ab.

Wenn jedoch die profieki von dem unten zu er-

wahnenden Insekt angestochen werden, entwickeln

sie sich normal (Solms 41), werden aber auch

iiber das Insekt bei A. Kerner v. Marilaun
PflanzenlebenS 1898 II 144f.). Daher verlangen

alle Sorten von dem sog. Smyrnatypus, d. h. alle,

welche die in getrocknetem Zustand in den Welt-
handel kommenden F. produzieren, durchaus diese

Bestaubung, wahrend die gewohnlichen Sorten,

deren F. frisch gegessen zu werden pfiegen, ihrer

nicht bediirfen, dafiir aber ihre F, , wenn nicht

caprifiziert, des eigentiimlichen nufiartigen Wohl-
schwerlich genieBbar. Von den zahmen F., welche 20 geschmacks entbehren, welcher jenen durch das
gew&hnlich hochstens zwei Generationen hervor-

bringen , erscheinen bei Neapel in den untersten

Blattachseln Ende Mai die pedagnuoli (ebd. 8)

und reifen von Anfang August bis Ende Oktober;

im Laufe des Sommers erscheinen in den oberen
Blattachseln die cimaruoli, fallen gew&hnlich im
Herbst unreif ab, werden jedoch teilweise um
Weihnachten oder gar erst im Friihjahr genieB-

bar (ebd.); im Februar erscheinen am vorjahrigen

Vorhandeneein fruchtbarer Samen, der eigentlichen

Friichte, mitgeteilt wird. (ebd. 57). Diese ktinst-

liche Bestaubung , die Caprifikation , wird heute
allgemein betrieben in Syrien,Kleinasien, Griech en-

land und zwar besonders bei Kalamata in Mes-
senien , und Kabylien , haufig auch in Sizilien,

Suditalien und Spanien (ebd. 58; vgl. Solms 59ff.).

Wenn sie freilich in ganz Griechenland allgemein
iiblich ist, so hat sie doch dort, die Gegend von

Holz beim Wiederbeginn der Vegetation die fiori 30 Kalamata wohl ausgenommen, nach v. Heldreich
oder Friih-F. (ebd.) und reifen Ende Juni oder

Juli. Die fwri kommen alien bei Neapel kulti-

vierten F.-Varietaten zu, doch in wechselnder
Menge und keineswegs regelmafiig alljahrlich;

auch pfiegen sie bei den meisten derselben in

fruhester Jugend abzufallen (Solms ebd.). Doch
werden in Italien auch Varietaten, welche nur
fwri bringen, da die Spat-F. nicht mehr zur Reife

gelangen, kultiviert, wie besonders der fico gen-

(Nutzpfl. 20) keinen Zweck, was vielleicht ebenso
fur einige andere Gegenden zutreffen kann. Jeden-

falls ist auch ein Erfolg nicht anzunehmen, wenn
Urnen des Caprificus zu einer andern Zeit als der

Reifezeit der profieki (Juni—Juli auch auf den
Inseln des Aegaeischen Meeres nach Tourne-
fort bei Niklas zu Geop. Ill 6, 4 und bei X.
Sprengel Erlautenvngen zu Theophrast 1822, 81)
auf deri^ zahmen Baum gebracht werden , d. h.

Ule oder fico d'oro , welcher jene im juli oder 40 wann kein Pollen vorhanden ist. So behauptet
*„.-..,^4. ..„;fi T7.-;_ n • «„1 1 J 'Vi rrn. _ TT.1 J -n • _ .. /-t-. t. -i • , i i 1 1 it..h i j -iAugust reift. Fiir Griechenland gibt Th. v. Held-
reich (La faune de Grece 1878, 45) als Reife-

zeit der F. Ende Juli und den August an. Von
den attischen F. sagt er (bei A. Mommsen
Griech. Jahreszeiten 1875—1877, 583) nur, daft

viele Varietaten kultiviert wurden, die frtiher im
Juli reiften, die an Zahl und Gute diese iiber-

treffenden Spat-F. aber von August an bis Mitte
Oktober. Da nach ihm der Baum in Attika Ende

Reynier (D. Landwirtsch. d. alt. V6lker, deutsche

trbers. von Damance, 1833, 223), dafi die Capri-

fikation in Italien, wo sie iiberhaupt weniger als

in Griechenland in Gebrauch sei, nur fiir die

fruhesten F. angewendet werde (vgl. u, VI 3),

wahrend die ogliaxione, das Verfahren, zur Be-

schleunigung der Reife die Mtindung der Urne
mit einer in Ol getauchten Eisenspitze anzustechen,

zum Teil im Neapolitanischen bei der Herbsternte
Marz neues Laub bekommt, miissen auch im Marz 50 vorkomme. Auch ein arabischer Schriftsteller aus
die Friih-F. hier zuerst erscheinen, die Spat-F.
aber wohl im Mai. Freilich gibt v. Heldreich
(a. a. 0. 508) etwas unklar drei Blutezeiten in

Attika fur Ficus carica L. spont, et cult, an:
Februar—Marz , Juni und September—Oktober.
Auf Kephalonia reifen nach ihm die kultivierten
F., deren es dort sehr viele Varietaten gibt, im
Juni und August (Flore de Tile de Cephalonie
1882, 65), die von Aigina nach Athen kommen-
den im Juni (D. Nutzpflanzen Griechenlands 1862, 60 halten mussen.

Sevilla (Le livre de FagTiculture dlbn-al-Awam,
trad, par Clement-Mullet 18641537) spricht

von einer Caprifikation zu Anfang April und An-
fang Juni. Freilich wird heute die Caprifikation

in Suditalien wohl nur bei den Spat-F. angewandt
und im ubrigen Italien uberhaupt nicht. Soviel

zur Orientierung uber das, was wir von den Alten

iiber die Natur und Kultur der F. erfahren. wah-
rend wir uber manches davon unser Urteil zuriick-

20). In Algier reifen die Friih-F. im Juni, die
Spat-F. Ende August bis in den November (J.

Lescure L'agriculture alger. 1892, 267). An
Smyrna-F., welche nach Kalifornien importiert
waren und hier ihre Fruchte regelmafiig vor der
Reife abgeworfen hatten, hat man seit 1890 die
Erfahrong gemacht, dafi sie vortreffliche Fruchte
reifen, wenn die weibliehen Bluten mit dem Pro-

Wild findet sich der Baum durch das ganze
westliche Asien vom nordestlichen Indien ab, ferner

in den Mittelmeerlandern Europas, einscbliefilich

der Krim, vielleicht auch in einigen Departements
des westlichen Frankreichs (A. Engler bei V.
Hehn Knlturpflanzene 1894, 98). Kultiviert

wird er in China, doch bei Peking mit Stroh-

bedeckung im Winter, in Persien, wo seine Knl-



tar schon von dem im 10. Jhdt. n. Chr. lebenden
Araber Aliszthachri fur die nach Sfldwesten ge-
legene Abdachung der iranischen Hochebene be-
zeugt ist, Arabien, Mesopotamien, doch mit Aus-
schluB des Tieflandes von Mesopotamien, in Syrien,
Kleinasien nsw.; ferner in alien Mittelmeerlandem
nod ohne Schwierigkeit auch noch an der West-
kuste Frankreichs bis zur Halbinsel Cotentin
(Solms 45ff.), doch bei Paris nur unter besondern
Vorkehrungen zum Schutz gegen die Winterkalte.
Tiber den Gang der Kultur im Altertum sagt
Engler (bei Hehn 99): ,DieErfmdung der Capri-
fikation ist sicher von den Semiten Sjriens und
Arabiens gemacht worden; durch sie wurde jeden-
falls die Kultur des im Mittelmeergebiets heimi-
schen F.-Baunis in Griechenland, wahrscheinlich
auch in Nordafrika, Slidportugal, Siidspanien, und
Sizilien eingefuhrt, woselbst die Gaprifikation noch
heute zu Hause ist (vgl. Solms 78—83); in Italien
dagegen wird die Caprifikation nicht ausgefuhrt;
dies lafit nach den Ausfuhmngen von Graf Solms
(85—95) darauf schliefien, daB die F. den Be-
wohnern Italiens wohl bekannt war, daB sie aber
wahrscheinlich im Verkehr mit den ostlichen Vol-
kern die von diesen erzogenen besseren Eassen
iiberkamen, deren Vermehrung durch Stecklinge er-
folgte und bei welchen die Entwicklung fleischiger
zuckerreicher Blutenstande auch ohne die Capri-
fikation eintritt'. Freilich, Graf Solms selbst
hatfce etwas abweichend angenommen, daB etwa
im 8. Jhdt. v. Chr. die Mittelitaliker die Fruchte
von den Phoinikern erhalten und durch Aussaat
der Kerne eine eigene Kultur ohne Caprifikation
geschaffen hatten, wahrend die Griechen vielleicht
etwas spater den Baum vom Mutterlande nach
Unteritalien gebracht hatten. Er entscheidet sich
dafiir, besonders auch aus sprachlichen und histo-
rischen Griinden.

II. Hauptbezeichnungen. Die gewohn-
lichen Bezeichnungen fur den zahmen Baum waren
ovxfj und fictis, fur seine (Spat-)Frucht ovxov
und ficus. Mitunter wurde der wilde Baum gvxy\
ayqla (z. B. Theophr. h. pi. II 2, 4; c. pi. II 9, 13
Diosc. I 184. Poll. I 142. Orib. coll. med. IX
50. Geop. X 49. Hesych. s. igtvdaat und eqivsoq),
selten ficus sterilis (Iuven. 10, 145) genannt, seine
Frucht eqiveov ovxov (Aristot. hist. an. V 119)
oder ovxov ztiv igtvsmv (Gal. XII 133. Orib. ebd.
XV 1, 18, 60). Auch konnte bisweilen ovxov
(Aethlios bei Athen. XIV 653 f. Theophr. c. pi.
II 9, 12) und ficus bifera (Col. X 403. Plin. XV
71) sowohl die zahme Fruh-, als die Spatfrucht
bezeichnen. Bei Homer finden sich. und zwar
fiir den zahmen Baum und seine Frucht, nur in
der Odyssee ovxty (VII 116. XI 590. XXIV 246.
341) und ovxov (VII 120). Von Hesiod sind diese
Worter nicht gebraucht, da Plinius (XXI 108)
nur aus^Mifiverstandnis einer Stelle des Theophrast
(h. pi Vn 13, 3) ihm fieus, bezw. ovxa zuschreibt,
doch ist es moglich, daB er den zahmen Baum
xgddt] nennt (s. u. IV). Der wohl in der ersten
Halfte des 7. Jhdts. v. Chr. lebende Dichter Arche-
laos (bei Athen. in 76 b) spricht von den ovxa
der Insel Paros mit einer gewissen Geringschatzung
(CrusiuB o. Bd. n S. 492, 6ff. und u. V B 4,
aifi<ovtw). Er sowohl wie der urn 542 v. Chr.
blfthendc Dichter Hipponax gebranchten aach das
Patronymikon ^vxorgayUhjs — Feigenesserasohn
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(bei Eustath. Od. 1828, 11) wegen der Gering*
wertigkeit der F.-Nahnrog (Eustath. ebd.). In
Boiotien sagte man tvxov statt ovxov (Strattis
bei Athen. XIV 622 a), und ein Stadtteil von
Syrakus hieB Svxij (Thuc. VI 98, 2. Steph. Byz.
s. Svxat), woraus Spatere (Diod. XI 68. Steph
Byz. s. Tvxv- Cic. Verr. IV 119. Liv. XXIV 21,
7. XXV 25, 5f.) Tvx*j gemacht zu haben scheinen,
sofern die dorische Form dafiir Tvxij gewesen

10 sein muB. Aus der nicht eben groBen Zahl von
SUdtenamen im eigentlichen Griechenland , die
sich auf avxrj zurflckfuhren lassen , schliefit Jos.
Hurr (D. geogr. u. mythol. Namen der altgriech.
Welt in ihrer Verwertung fur ant. Pflanzengeogr.
I 1889, 8), daB die Kultur der F. ursprunglich
bedeutend hinter der der Olive zurlickstand und
dies in der spateren Einfuhrung derselben seinen
Grund haben konne; ausgedehnter dagegen sei
urspriinglich die Kultur in Kleinasien gewesen.

20 Bei den Rflmern spielt die ficus schon eine Rolle
in den auf die alteste Zeit sich beziehenden Sagen
(s. u. XVIII). Doch wird dadurch kein fester
chronologischer Halt gewonnen, auch kOnnen diese
ficus vielleicht ursprunglich auch zum teil wilde
Baumc gewesen sein. Wenn z. B. nach den Arval-
acten des J. 183 n. Chr. (CIL VI 2099, 21ff.)

davon die Rede ist, daB auf dem Dache des Tern-
pels der Dea Dia eine ficus gewaehsen war und
beseitigt werden mufite, so kann diese nur wild

30 gewesen sein (vgl. auchu. XVII). Ferner existierte
zur Zeit des Ancus Marcius (Liv. I 33, 2) eine
am Wege nach Ostia gelegene Stadt Ficana (Au-
tistius Labeo in Fest. ep. p. 250, 33. Plin. VI
68), zur Zeit des Tarquinius Priscus (Liv. I 38.

4) die angeblich schon von den Aboriginern ge*
griindete (Dionys. I 16) und zwischen Rom und
Nomentum gelegene (Liv. Ill 52, 3), auch bis in
die Kaiserzeit existierende (H. Dessau CIL XIV
p. 447) Stadt Ficulea oder (Mart. VI 27, 2) Ficeliae.

40 Da schlieBlich die ficus als zahmer Baum oder
dessen Frucht seit Plautus (Merc. 943; Stich. 690;
Pud. 764) in der ganzen Literatur erscheiut, so
muB die Kultur des Baunies in sehr fruhe Zeit
hinaufreichen. Weil die griechischen Benennungen
jedenfalls nichts mit den semitischen zu tun haben,
halt O.Schrader (bei Hehn a. a. O. 99f.) den
einheimisohen Ursprung derselben und des dazu
gehorigen Wortes oixva = Gurke fiir noch am
wahrscheinlichsten. Er setzt mit Rucksicht auf

50 altsl. tyky = Kiirbis (Gurke?) ein vorhistorisches
v
tveqo- und *tugo~ voraus, welches eine gurken-

artige Frucht bedeutet haben mOge; von diesen
beiden Grundformen spiegein sich die erstere in
oexova (Hesych.) und oiy.va, die letztere in tvxov
und mit Anlehnung des Anlauts an die erstere

Formation in ovxov ab. Er vermutet ferner, daB
die Griechen diese Benennung, als sie bei ihrer
Ankunft in Hellas auf den wilden F.-Baum ge-
stoflen seien, nach einer oberflachlichen Ahnlich-

60 keit zunachst auf dessen Friichte, dann, als man
von Asien her die Fruchte des zahmen Baumes
kennen gelerntt auf diese ubertragen hatten. Von
lat. ficus nimmt, wie erwahnt, Graf Solms an,
dafi das Wort ebenso wie die Fracht selbst den
Latinern von den Phoinikern flberkommen sei,

indem er (a. a. O. 8If.) es auf das alttestament-
liche paggah (cant. 2, 13) zurrickfnhren will, selbst
wenn das letztere, wie Noldeke ihm entgegen-
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halt, eigentBch ,halbreife Frucht1 und speziell

aach ,halbreife F.' bedeuten sollte. Nach Fr.

Buhl (Gesenius-Buhl Handw6rterb. fiber das

Alte Test. i2 1895) kommt das semitische Wort
auch im Syrischen in der Bedeutung ,Feige'

vor, und davon ist Brj$-<payrj — Feigenhaus, der

Name eines Orts auf dem Olberg bei Jerusalem

(Matth. 21, 1. Marc. 11, 1. Luc. 19, 29), ge-

bildet. Der Solmsschen Ansicht will sich auch

Schrader (a. a. O.) anschliefien, weil er sie durch

dieBezeichnung des Granatapfels als malum puni-

eum gestiitzt glaubt (ebd. 240). Dagegen fiihrt

Bartholomae (Wochenschr. f. klass. Philol. 1895,

596) sowohl ovxov
1
tvxov (altsl. tyky), otxva und

osxova als ficus auf eine indogermanische Grund-

form dh'xe'' zurfick und nimmt an, daB die ge-

nannten Worter verschiedene indogermanische
Friichtenamen voraussetzen , die sich spaterhin

einander lautlich beeinfiuBt hatten. Dabei bleibt

aber der sachliche Vorgang ganz im dunkeln,

und iiberhaupt diirften die Akten iiber die Ety-

mologie von ovxov und ficus wohl noch nicht ge-

schlossen sein und daher auch nicht liber die

Herkunft oder Entstehung der F.-Kultur in Mittel-

i talien.

III. An dere Namen fur Baum und Frucht.
1. Griechische Namen. Die gewohnlichste

Bezeichnung fur den wilden Baum war 6 iqiveos

oder £Qivd$. Das erstere Wort, mit egitpos = Bock
zusammenhangend, bedeutet eigentlich Bocksbaum
(W. Prellwitz Etym. WOrterb. d. gr. Spr. 1892).

Es findet sich in dieser Bedeutung schon bei

Homer, der einen sQiveog in der Nahe Troias (H.

VI 433. XI 167. XXII 145; vgl. Strab. XIII 598.

Eustath. II. 653, 43. 1204, 62; Od. 1698, 33)

und auf der Klippe der Charybdis (Od. XII 103

und bei Athen. Ill 76e) erwahnt, auch von seinem
Holz spricht (II. XXI 37). Danach benannt war
i. B. die jedenfalls sehr alte Stadt 'Eqivso; in

Doris am Pindos (Her. VIII 43. Andron bei Strab.

X 476; vgl. Tzetzes ad Lycophr. 980). Selten

dient das Wort zur Bezeichnung der wilden Frucht
iSophokles bei Athen. Ill 76 c. Arist. hist. an. V
146?; vgl. Eustath. II. 653, 54> Dagegen findet

sich auch sgivdg fiir den wilden Baum (Nic. ther.

854 u. Schol. Amerias bei Athen. Ill 76 e; nach
Hesych makedonisch). Das Neutrum igivsov oder

eoivov bezeichnet zwar Ofters die wilde Frucht
(z. B. Theophr. c. pi. II 9, 5. Poll. I 142. Athen.
Ill 76 c—e) (

aber wohl ebenso oft auch die zahme
(Arist hist. an. V 146. Lynkeus bei Athen. Ill

75 e), und zwar wohl meist die unreife Frtth-F.

I Theophr. h. pi. III 3, 8. 7, 3; c. pi. II 9, off.),

die bei Eintritt kleiner Regenschauer lira Mitte

Mai abfiUlt (ebd. h. pi. IV 14, 5; c. pi. V 9, 12),

aber doch von den etwas fruher erscheinenden

noodgo/noc verschieden ist (ebd. c. pi. V 1, 9).

Mehrfache Bedeutung konnte namentlich 6 o't.w-

0og haben, namlich zunachst die des wilden Baums
(Her. I 193. Amerias bei Athen. Ill 76 e. Hesych.
s. EQtvddsg und iotrdoai; fast alle Erklarer des
unten XIV zu erwahnenden Sprichworts dvegi-

vaotog si 6i.vv&7} bei Paus. IV 20, 2), dann die seiner

Frucht (Hesiodos bei Strab. XIV 642. Pausanias
lexicogr. bei Eustath. D. 653, 55. Basil. M. hom,
V in hexaem. § 7 bei Migne P. Gr. XXIX 112B.
Geop. in 6, 4. X 48, 2. XVII 18. Hesych. s.

igivdoai. Schol. Nic. ther. 853; alex. 319. SchoL

Lycophr. 427. 980. Eustath. II. 1329, 31). Ein
zahmer Baum, der sowohl Spat- als Fruh-F. tragt

und letztere eventuell auch reift, ist der oXvv$o$
des Theophrast (h. pi. I 14, 1). Haufiger aber
werden eben diese Fruh-F. oXvv&ot genannt. Von
ihnen sagt Theophrast (c. pi. V 1, 6rT.), daB sie

im Unterschied von den noch fruher erscheinenden
nnd fast nie recht reifenden, nur bei gewissen

Sorten und auch bei diesen nicht immeT vor-

10 kommenden xoodQopot bis zu einem gewissen Grad
reiften, da die Jahreszeit schon dabei mithelfe,

und immer zu derselben Zeit entstanden wie die

(erste) Frucht der sog. zweimal tragenden (und

auch zweimal reifenden) avxat; die olvr&oi k&men
hinter dem Blatt, die avxa in der Regel vor dem-
selben, d. h. in der Achsel desselben, hervor (vgl.

h. pi. II 3, 3; c. pi. V 1, 8. 2, 2); einige ovxal

triigen nur okvv&ot, wie die, welche die weiBen
efibaren olvvftot triigen; andere triigen sowohl

20 ou«a als sellwarze , sei es efibare , sei es nicht

eBbare, olvvftoi und zwar hinter dem Blatt ; andere

endlich trugen keine Uvv&oi. Merkwiirdig bleibt

dabei nur, daB in den schwarzen olvv&oi GalL
wespen, ipjjveg (vgl. u. VI 3), entstehen sollen (c.

pi. V 1, 8). Dem entsprechend wird an einer

angeblich dem zweiten Buche der hist, plant, des

Theophrast entnommenen Stelle (Athen. Ill 77 f,

vgl. Plin. XVI 113) gesagt: ,Es gibt auch eine

Art avxfj in Hellas, Kilikien und Kypros, welche

30 den olvvftog tragt , und zwar das ovxov hinter

dem Blatt, den Slvv&og vor demselben'; und wohl
zum Teil als eigene Bemerkung hinzugefugt:

.dieser aber kommt aus dem einjahrigen Triebe,

nicht dem neuen; er ist zeitiger als das ovxov,

wird reif und suB, wahrend der unsrige (italische?)

es nicht wird; er wird auch weit gr6Ber als die

avxa und raft nicht lange, nachdem der Baum
ausgeschlagen hat'. Der Baum 6Xvv&og bringt

daher Fruchte sowohl an den vorjahrigen als neuen
40 Trieben, namlich aus den letzteren nur die ovxa

(Theophr. h. pi. I 14, 1), d. h. Spat-F. Zwar
mCchte nun Theophrast (ebd. Ill 7, 3) unter den
ovxai diejenigen, welche die im voraus abfallen-

den ioivd tragen, und diejenigen, welche oXvv&oi

hervorbringen, als besondere Sorten ansehen, ob-

wohl nach ihm (h. pi. IV 14, 5; c. pi. V 9, 12)

nicht nur die Rgtvd, sondern auch die oXvv&ot um
Mitte Mai bei Eintritt kleinerer Regenschauer ab-

fallen, doch unterscheidet er (c. pi. V 1, 9) ruck-

50 sichtlich der Reifezeit und der EntwicklungssteUe
nur noodgouot , igivd und ovxa , so daB seine

oXwdoi von den ipivd sich hGchstens durch ihre

eventuelle GenieBbarkeit zuunterscheiden scheinen,

beide aber sowie die uzgoSgopoi im Gegensatz zu

den ovxa zahme Friih-F. sind. Die olw&oi wur-

den in Attika von geniigsamen Leuten gegessen

(Alciphr. Ill 51, 2; vgl. Hesych. s. tptiXr}x6$Qi-

.ttw). Plinius (XVII 225) iibersetzt igivd und
oXw&oi (Theophr. h. pi. IV 14, 5) durch das all-

60 einige Wort grossi. Nach Lynkeus, einem Schuler

des Theophrast, findet sich eqivsqv wohl nicht mehr
in der Bedeutung der zahmen F. So unterscheidet

Galenos (XH* 133 = Orib. colL med. XV 1, 18,

60 = eup. II 1, 17, 44) von den F. des wilden

Baums nur die oXw&oi des zahmen. Auch die

oXw&ot des Dioskurides (I 185) massen, obwohl
sie naeh ihm von einigen bqivoi genannt worden
sein sollen, doch zahme, wenngleich meist nicht
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ganz gereifte, Fruh-F. gewesen sein, da die too
inm denselben beigelegten medizinischen Eigen-
achaften zum Teil dieselben wie die der oZw&oi
des Galenos (XII 88) sind und seia Vergleich
der Sykomore mit dem okw&og (I 181) sich mit
dem des Theophrast (h. pi. IV 2, 1) deckt. Was
Dioskurides von den olvv&oi, sagt Plinius zum
Teil yon den Caprifici (XXIII 1281'.), doch haupt-
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kCnnten, und vergleicht auch (XII 132 = Orib.
coll. med. XV 1, 18, 59 = ASt. I s. ovna) beide
bezftglich gewisser medizinischer Eigenschaften.
Sicher sind z. B. auch die io^ddsg des Aelianus
(hist. an. Ill 10j, welche sich der Igel von der
Horde holt, getrocknete F. Das seltenere Wort
<pfjlil£ wurde zunachst nach dem Zeugms eines
Graminatikers (Gramm. Darmstadiensis, Act. Mo-

spater reifende ovxa (Ps.-Eratosth. catast. '41 =
Schol. Arat. 449. Philostr, im. I 30, 1. Geop X
tI' oo

55, XVI11 2
'

6
>"

In sPater Zeit
(
Paul AeS-

IV 33) werden sogar olvv&oi aygm und rfficgot
zusammen genannt. Die tayddsg werden zuerst
von Hipponax (bei Tzetz. chil. V 748) urn die
Mitte des 6. Jhdts. v. Chr. erwahnt, dann von
Kratinos (bei Poll. VI 81), waren aber nament-

Orebrauch (s. u. XIX). Sie werden auch in einer
auf den Einfall des Xerxes bezuglichen Anekdote
(a. u. XV) erwahnt, und angeblicb nabrten sich
die Athener davon schon, bevor sie die Fleisch-
nahrung kennen leraten (Etym. M. 479, 14), Sie
galten fur die groBte Siifiigkeit (Aristophanes bei
Athen. XIV 652 f. Lucian. vit. auct. 19. Iulian
ep. 23 [24], 2. Schol. Ar. Yesp. 303) und scheinen
phrygischen Ursprungs gewesen zu sein (s. u.

Schein der Eeife gewahrendes avxov (ebd. Phry-
nichos bei Bekk. Anecd. gr. I 71, 4. Eustath. Od.
1964, 5). Bei Aristophanes (Pax 1161ff.) sieht
der Chor, wahrend fur die friihen Weintrauben
von Lemnos schon die Kcifezeit beginnt (wohl
spatestens Mitte Juli), den (pfayg- schon schwellend
und will ihn , wann er reif geworden, mit Dank
gegen die Horen essen. Sein Scholiast erklart
ihn zwar auch in der angegebenen Weise, iden-k«v „„„t, i, j iT V,' ,

w
" """ uamcui- m« zwar aucn in aer angegeoenen Weise. iden-

GeWhr^"^t^ AtoeMrimSOtUbtat ihn aber wohl lifht ganz gor.au ZueDraucn (s. u. AIa). Sie werden an^h in pti^ a'3-,,.„q^„ /„u™™ tj„™„^ ^ « ,.
B

i
&

-,Skw&og (ebenso Hesych.). Vielmehr werden als
zeitlich aufeinanderfolgende Fruchte der cvxfj
(wenn auch nicht desselben Individuums) bezeich-
net oXvv&oe, yyAtjl, avxov, loydg (Schol. Horn. 11.

II. Etym. M. 479, 19). Die zu caprifizierende
F. wird, ausgenommen von Aristoteles und Theo-
phrast (s. u. VI 3), teils <frffy£ (Zenob. II 23.
Etym. M. 108, 18. Etym. Gud. 57, 40), teils
oXyv&o$ (Suid. s. AvsQivamog) genannt. Statt att.

\--~-r— -"— "« "; c^nuij xiuu uesunuers uie
attischen erwahnt (s. u. V B 4), spater auch die
kanschen, welche in einem irdenen GefaB, also
wohl in getroeknetcm Zustand, nach Griechen-
land kamen (Lucian. dial. raer. 14, 2), und die
von Damaskos (Iulian. ep. 23 [24] , Iff.). Das
Wort wird von iaXv6g = diirr abgeleitet und als
^PtrnrL-nH-^ „~ „ l l

• wn fi •

.

J?
geeignei, zum j rocKnen, wouei er ireilich mit Un-

Schol A lr*Z 'nif* P??
1}? 1^ a

'
a
;

°- 40r«^t annhnmt, dafi die ^ah, nach einem Ort

ruck und erklart ytfiaAtg als reduplizierte Form
davon. Von dieser Sorte <pifiafo$ wird nocb unten
(V B 4) zu sprechen sein. Da Aristophanes (Ach.
802) tpifidXeco; loyadeg sagt, so erklart der Scholiast
die Fruchte des Baumes ytfiahg fur besonders
geeignet zum Trocknen, wobei er freilich mit Un-

Schol. Ar. Ach. 802. Geop. X 54 tit. Corp', gloss!
lat. Ill 256, 9. Eustath. II. 554, 10 ; Od. 1863,
61. 1963, 53), Oder, da die tayag spatherbstlich
sei, sei sie davon benaunt, dafi sie den AbschluB
der Vegetation bilde ($ taysiv notovoa xhv av$n-
oiv, Etym. M. 479, 18ff.). Wenn nun auch die
erstere Etymologie offenbar die richtige 1st, so
wurde layag mitunter doch nur von Varietaten
gebraucht, die sich besonders zum Trocknen eig-

in Megaris oder Attika benannt sei. Den wilden
Baum nannten die Messenier rgdyog (Paus. IV
20, l),_was sonst den Ziegenbock bezeichnete.
Davon ist vielleicht Tpdytov, der Kame einer
lakonischen Stadt, herzuleiten. welche von Teleklos
(Strab. VIII 360), also etwa urn 800 v. Chr. (s.

o. Niese Bd. II S. 446,26), gegriindet sein sollte.

Ein fruh tragender Baum konnte xetoieQtxrj beifien
(Seleukos gramm. bei Athen. Ill 77 d. Eustath.

Z l\» h f?
die
n
Frucht wirklich getrocknetSOIl. 225, 44. Hesych.). Auf Naxos sagte manzu sem brauchte. Dies setzen die Worte des ^Icya, d. h. die milden, ftti ovna (Athen. IU

zu sem brauchte. Dies setzen die Worte des
Athenaios (XIV 653 a; vgl. auch Schol. Ar. Ach.
802) voraus, welcher sich auf das Zeugnis des
Komodiendichtcrs Pherekrates, eines Zeitgenossen
des Aristophanes, dafur beruft, dafi man zu dessen
Zeit auch gereistete loyddeg gegessen babe. Da-
her konnte auch spater von getrockneten hyddeg
(Diod. XVII 75. Diog. Laert. VIH 12. Geop.

\, V8',11 - 15
^ &esprochen und (Poll. 1242)sownM Hi*. fr^^ a„ i

3-

—

T T y , >
mcu}> iiervor

- ^an aagegen aie t rucht mcnt nor^^^^^a^^^"^^^- 60^ Zahmen
'

s*ndern
6
auch tisweilen des wildenservierten geruhmt werden. T)och m^An H^ tr7f» Tt^,,m ^. /ti,„„„i,_ _ _i tt i^ -, * ™ , **, ...servierten geriihmt werden. Doch mSgen die Arzte

daruuter wohl immer getrocknefce F., aber eben
ganz spate (vgl. das hernach fiber tprjX^ Gesagte)
im Unterschied von den gewfthnlichen tyQa cvxa
verstanden hab«n. Denn Galenos sagt sowohl
von den letzteren (VI 785) als von den tarddsg
(XI 367, wfinrend des Winters VI 352 nnd de
victu atten. § 79), dafi sie auiWahrt werden

78 c; vgl u. VLII uber den Beinamen des Diony-
sos), in Achaia fur die Winter-F. xvdojraTa (s. xl

V B 4). Dafi ysoysQifAog, wie man annimmt, nicht
nur eine wegen Uberreife abfallende Olive, sondern
auch eine solche F. bedeutet habe (nach Didymos
bei Athen. II 56 d; vgl. Eustath. II. 664, 40;
Od, 1726, 7), geht aus den betreffenden Stellen
nicht hervor. DaB dagegen die Frucht nicht nur

Baumes (Theophr. c. pi. II 10, 14. IV 4, 3) mit
dem allgemeinen Namen xoqjioc bezeichnet werden
konnte, bedarf kauni einer Erwabnung.

2. Lateinische Namen. Das den wilden
Baum bezeichnende Wort caprifzcus, eigentlieh
= Bocksfeigenbaum, ist offenbar dem griechischen
igtrsSs nachgebildet, doch unter Zugrundelegung
dea einheimischen Wortes fieus. Das gpricht ffir
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die Annahme des Grafen Solms (a. a. O. .92),

daB in Mittelitalien der wilde Baum spater als

der zahme Beachtung gefunden habe. Doch ist

es mOglicb, daB, wie schon erwahnt (II), die fieus

der altesten Sagen urspriinglich ein wilder Baum
gewesen ist. Bei den wahrscheinlich altrQmiscben

Festen der Iuno Caprotina und der Poplifugia

(vgl. u. XIX a. E.) figuriert ein wilder Baum,
eaprifious (Varro 1. L VI 18. Macrob. 1 11, 36;

ungenau Plut. Eom. 29 ; Cam. 33). In der er- 10

haltenen Literatur finden wir das Wort cwprificus

erst bei Terentius (Ad. 577); doch liegt es in der

Katur der Sache, dafi der wilde Baum in der

Literatur weniger Berucksichtigung als der zahme
gefunden hat. Ubrigens konnte caprificus auch
tur die wilde Frucht gebraucht werden (Plin. XV
79. XVI 114. XXIII 129). Jede F.-Frucht, seltener

jedoch die wilde (Pall. IV 10, 28. Marc. Emp.
10, 82), konnte pomum, Obstfrucht, genannt wer-

den, wenn auch die fiens eigentlieh nicht pomum 20
genannt werden sollte (Afranius und Cicero bei

Macrob. Ill 20, 4. Cels. II 18 p. 65, 8Dar.; vgl.

Cato 40, 1 = Plin. XVIII 243) ; ebenso die zahme
{Plin. XVI 95. Isid. XVII 7, 17) und die wilde
(Plin. ebd.) fruetus. Die praeeoees sollten den
.athenischen prodromi entsprechen (Plin. XVI 113
nach Theophr. c. pi. V 1, 8), doch trifft dies genau
nur auf den Namen , nicht den Gegenstand zu.

Denn sowohl die praeeoees (Col. V 10, 10 = arb.

21, 1) als die maturw (Pall. IV 10, 31) werden 30
den hibeniae (Col. ebd.) oder serotinae (Pall, ebd.)

entgegengesetzt uud reifen ihre Fruchte in kalten

Gegenden erst vor Beginn der Hegenzeit (Col. a.

a. O. Pall. a. a. O. 27). Sie bilden daher eben-

so wie die den ditpogoi entsprechenden biferae

eigentlieh besondere Sorten zahmer F, (Androtion?
bei Athen. Ill 75 d. Col. V 10, 11. Plin. XV 71.

Cloatius bei Macrob. Ill 20,1. Suet. Aug. 76;
vgl. u. V B 4). Nur die biferae (Plin. XVI 114)
tragen sowohl praeeoees als serotincte, jene zur40
.Zeit der Getreideenite, diese zur Zeit der Wein-
lese reifend (ebd. XV 71), d. h. jene in den dem
Sommersolstitium folgenden 30 Tagen, diese von
Mitte August bis Ende Oktober oder noch langer.
Oder ihre erste Frucht, die praecox fieus, wird
nach dem Friihaufgang des Hundssterns, also etwa
in der zweiten Halfte unseres Juli (Col. X 403),
andere Sorten aber zur Zeit des Friihaufgangs
des Arcturus [ebd. 413ff.), also 10—15 Tage vor
der Herbstgleiche

, gepfliickt. Die grossi waren 50
nach Macrobius (III 20, 5 ; vgl. Corp. gloss, lat.

II 35, 40. 382. 40. 500, 28) den dXw&ot ent-

sprecbend nicht zur Reife gelangende fici. Er
beruft sich auf eine Stelle der kurz vor 169 v. Chr.
von Postumius Albinus in griechischer Sprache
geschriebenen Annalen, wonach L. Iunius Brutus,
um blodsinnig zu scheinen, grossuli in Honig ge-

gessen habe, und auf zwei Verse des dem 7. Jhdt.
d. St. angehtirenden Matius, in denen grossi er-

wahnt werden, Abgesehen von dem fraglichen 60
Wert und Sinn seiner Zeugnisse findet sich auch
eine ricbtigere Erklarung, als er angibt, bei
€harisius (p. 96, 4K.), welcher sagt, daB die

fici vor ihrer Keife grossi genannt wiirdeii. Cas-
siodorius (in cant. 2, 13) Obersetzt die im Fruh-

jahr ansetzenden S^Q mit grossi and bemerkt,

man nenne grossi die ersten und unreifen P. (vgl.

Col. V 10, 10. Plin. XVII 254. Pall. IV 10, 31),

die nicht geeignet zum Essen seien und bei einem
WindstoB leicht abfielen. In der Fab el vom
Eaben des Apollon (s. XVI) sind die adhuc duris
fieus densissima pomis (Ovid. fast. II 253) und
die arbores ficorum -immaturae (Hyg. astr. II 40)
= arbores grossos fieos habentes (Schol. Germanic.
426). DaB dabei nicht bloB an Friih-F., d. h.

im Fruhjahr ansetzende, zu denken ist, lehrt eine

Stelle des Plinius (XV 73), welcher sagt, daB es

in Moesien eine Art von kleinen Baumen gebe,

die bei Beginn des Winters grossi hervorbrachten

und mit Mist bedeckt wiirden, so daB die grossi

im folgenden Jahr als praeeoees reiften, wann (in

sudlicheren Gegenden) die Baume bluhten. Andre r-

seits konnten auch kurz vor der Keife stehende
oder reife Wild-F. so genannt werden (Plin. XVII
255. XXIII 127. 128. Pall. IV 10, 28). Der
Schwerpunkt liegt also wie bei den sgivd und
meist auch den oXw&oi in der LTngenieBbarkeit.

Unter den earicae sind urspriiDglich jedenfalls

karische F. , die in getrocknetem Zustand (vgl.

o. Ill 1) und zwar aus der Stadt Kaunos (Athen.

Ill 76 a) exportiert wurden, zu verstehen. Wir
finden sie zuerst in einem den M. Crassus be-

treffenden Bericht erwahnt (Cic. div. II 84. Plin.

XV 83). Als dieser namlich im J. 54 v. Chr.

nach Brundisium gekommen war, rief ein Ver-

kaufer von Kaunos gekommene earieae aus, sie

Cavneas nennend (iiber die Aussprache des u wie

v s. Th. Birt Eh. Mus. LII 1897, 137), was als

cav' (= cave) ne eas verstanden und als ein boses

Omen gedeutet wurde. Da Crassus bald nach
Beginn des J. 54 dort gewesen sein mufi, so

miissen die F. getrocknet gewesen sein. Dies

gilt auch von den earicae, welche man sich an
den Saturnalien zum Geschenk machte (Ovid. fast.

I 185 , obwohl hier der Zusatz rugosa an sich

nicht entscheidend ist, vgl. jedoch met. VIII 674.

Stat. silv. IV 9, 26). Fur die Identitat der

kaunischen F. mit den earieae spricht es, daB
sonst zuerst auch jene (Cels. V 21, 1. Col. X 414)
genannt werden, spater aber (abgesehen von Athen.

Ill 76 a) nur und zwar sehr oft die earicae. Wenn
letztere freilich auch schon und zwar wohl als

bereits einheimisch gewordene Sorte dem Cloatius

Verus (bei Macrob. Ill 20, 1) bekannt waren, so

fallt die Zeit desselben vielleicht nach Plinius

(s, Goetz o. Bd. IV S. 61, 65). Nach diesem
(XV 83) wurde die Kultur der earicae erst gegen
Ende der Eegierung des Tiberius aus Syrien (vgl.

ebd. XIII 51) im Gebiet von Alba eingefuhrt.

Ob dabei die ursprtingliche Varietat erhalten blieb,

kCnnte nach den Worten Varros (r. r. I 41 , 6),

welcher sagt, daB die Kultur aller uberseeischen

Sorten durcb Kernsaat in Italien eingefuhrt werde,

zweifelhaft erscheinen. Jedenfalls muB es auf-

fallen, daB Plinius (s. u. VII) unter den zum
Trocknen geeigneten Sorten die earieae nicht

nennt. Ja, er unterscheidet (XV 116) bei den

earieae frische und getrockoete fici, bei beiden,

besonders den getrockneten, werde die Haut (in

Agypten?) geschatzt, Dagegen nennen Gargilius

Martialis (bei Pall. IV 10, 34) und Palladius

(ebd.) die zum Trocknen geeigneten F. schlechthin

earicae; letzterer fugt noch (ebd. 27) binzu, dafi

sich von den earieae die weiBen besser dazu
eigneten. Die von diesem zur Mastung der Drosseln
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Laubhuttenfeste gehOre, doch wird dafitr von Plu-
tarchos (symp. IV 6, 2) xeadVy Qt'a ng gesagt
Wenn besonders Hesiodos (op. 681) lehrt dlfl.
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#£^£ {Col Tin 10, 3) und ioxddeg £mat (Geop.
XIV 22, 8. 11) gesagt ist. Ahnlich sagt PelagX-
nius "bald carieae siceae (111 = Veget. mul. V 68,
1), bald carieae Afrae pimae (262), am flftesten
aber blofi earieae. Die fetten afrikanischen ea-
ricae des Marcellus Empiricus (16, 18), welche

das Meer befahren werden kome, sobald die Blatter
an den Enden der *ea*, die Grofle derKr&hen-er gegen Hasten gebrauchen wofitJ, soiiteneretlO MB ^ errScit hitten1? w S,T-

d
t
r
-^?

he,>-

aus Afnka gekommen (vgl. u. V B 4), noch un-
getroeknet gewesen sein, ebenso auch vielleicht
die zum Schwarzfarben der Kopfhaare gebrauch-
ten dunkeln carieae (7, 14). Im Corp. gloss, lat.
smd die carieae nur einmal (III 256, 9) ebenso
wie die taxddsg als fijga oxrna erklart, ofters als
loxabeg, doch zum Teil sogar als igtvd (VI p. 182).

futfig bezeichnet werden (Theophr. h pi I 10
5; vgl. Plut. de defectu orac. 3) und Schwind'
suchtigen das Fruhjahr zu der Zeit gefahrlich
ist wann die Blatter der ovxfj den Fufien der
Krahe an GrCfie gleichkominen (Ps.-Hipp. Ill
621 K.). Sonach mufi die xQdfy des Hesiodos
emen F.-Baum und vielleicht sogar einen zahmen
bezw. dessen Zweig bedeuten. Nach der xgdSn

£—~ -y ««^uwU via,, .i/m mi luyuut.^ u, ±01.
25. 26. 30. 167 = syn. IV 14, 9. 23, 9. 24, 2.

28, 15. VII 28, 2), aber fid sicei fur avxa hod
(p. 507 = eup. II 1 , 17, 44). Demnach haben
die cartcae mit der Zeit rnehr und mehr die Be-
deutung einer gewissen zum Trocknen geeigneten
F.-Sorte, gleichguTtig, ob die F. noch frisch oder

Maschme, welche die Schauspieler in der Luft
schwebend erMelt (s. Lexika). Haufig wurde
ferner mit fy>Tav das Blatt des zahmen Baumes
bezeichnet (Ar. Eccl. 707; Vesp. 436. Theophr

aVt?
Im'4 j;AF 1

-

y lj 8
*
2

>
2

-
4

>

l und be^

getrocknef ^"n^^rTm Eiiktto 30 detctu orac 3 S hol^r loh
''X^I %t

vielleicht ungetrocknete carieae, die iibrigens den
besten /fcMS im Preise gleichgestcllt sind, ferner
cartcae pressae (ebd. 85), d. h. vielleicht getrock-
nete earieae, und /ic^ duplices (ebd. 88) genannt.
Die letzteren waren zwar auch getrocknete, aber
in zwei Teile aufgeschnittene und gespreizte F
(Col. XII 15, 5. Pall. IV 10, 35; vgl. auch u. VII)

3«^^sra£i^^^Anstot. probl. XXII
9J. Sie wurden von Land-

leuten gegessen (Hor. sat. II % 122), mit anderen
Mitteln gegen Dysenterie gebraucht (Marc. Emp.
27, 54) und den Pferden mit anderen Mitteln im
Getrank nach Uberanstrengung (Veget. mul. II
10, 6), zur Erhaltung der Gesundheit (ebd. 28 17)
und bei verschiedenen Krankheiten (ebd. VI 8, 2)
gegeben, (auch zerrieben mit Natron denselben
beigebracht, ebd. V 20). Im Corp. gloss, lat. HI
185, 15 heiBen sie diploides.

IV. Namen einiger Teile. Die xod&cu
wurden teils als Blatter oder Zweige der "ovh?~i
(Poll. VI 40) teils als ovxaT selbst (Hesych.) erklart.
In^ahrheit aber sind sie zwar ofters die Zweige
oder Zweigspitzen der ovx?} (Theophr. h. pi. II
1, 2. 5, 4. IV 14, 4; c. pi. 13, 1. 12, 9. Ill 3,
'2. \ 1, 3. 12, 6. Diosc. V 85; eup. I 99; wohi
auch Hipponax bei T2etz. chil. V 713. Ar. Av
40. Nic. alex. 252, vgl. 319 und Schol. Hesych."

das Wort auch fur das Blatt anderer Pflanzen
gebraucht (Nic. al. 55. 497 und Schol). Der
Same des zahmen F.-Baumes wurde von den Grie-
chen gewohnlich xsyxQ^k genannt (Ps.-Hipp H
603 K. Arist. hist. an. V 82. Theophr. h pi I 11
6. II 2, 4; c. pi. V 18, 4. Diosc. I 181. Soran!
gyn. II 32. Gal. VI 556. Geop. X 45, 11 ; X8y-

8ame der wilden Frucht konnte so h'eiBen (Theophr
h pi II 8, 2; vgl. Plin. XVII 255). Das Wort
ist otfenbar von xiyyQog = Hirse gebildet und
zwar wohl wegen der Kleinheit der Samen, welche
nur die Grofle der Mohnsamen haben. Selten
findet sich dafur o.r£&fia (Orib. coll. med. IX 34,
1 = syn. I 26, 3), wahrend von den Eo'mern se-
men und granum, auch frumentum (Plin. XV
82. XVII 256) und papaver (Tert. de praescr.

SOhaeret. 30) gesagt wurde.
V. Botanisches. A. Der wilde Baum.

Er gehort zu den Berggewachsen, die in der
Ebene nicht fortkommen (Theophr. h. pi. Ill 3,
1). Da er die ftcarii culices, d. h. die F.-Gall-
wespen, erzeugt (Plin. XI 118. XVII 255), mittels
deren die zahmen Baume gleichsam befrachtet
werden (vgl. u. VI 3), ist er diesen als den weib-
lichen gegeniiber mannlichen Geschlechts (Basil..
M. homil. V in hexaem. g 7 in Mignes Patrol.,

' ;«=- *— —- ~~"«*. »^j^". J"., iiuiini. v in nexaem. 6 y in \]i

(ir
p'*"',--?-?'"^' """I?

1 S
?.!

ar
,

dere
?-

F™chte60gr. XXIX 112; vgl. Heeych. s. lo,rit,s und io,-

des wilden (Euripides bei Athen. Ill 76 c. Diosc.
I 184. Gal. XII 133. Orib. colL med. XV 1, 80,
62. IV 2, 13) oder die wilden Baume selbst fNic.
ther. 853 u. Schol. ; wohl auch Ps.-Hipp. I 478 K.
Philostr. im. I 30, 3) oder ihre Frfichte (Nic. aL
617). Da6 das Wort auanahinsweise aogar im
Attischen (Ar. Av. 40) Zweige irgend welcher

hervor (Plin. XVI 95) und zwar (angeblich) den
Blattern gegeniiber (ebd. 114). Er bringt Frfichte
ftfiher im Jahre ab andere Baume (Nic. ther.
853), dreimal hintereinander wahiend einea Jahrea
(oder nur einmal ? Arist. hist. an. V 119, vgl GeopXV 5. 1 und Theophr. c. pi. H 9, 5) oder nach
rheophrast (?) gewohnlich nur zweimal, doch auf

Keos dreimal (Athen. Ill 77 e; vgl. Plin. XVI
114 und Eustath. II. 1205, 4), daher auch im
Winter (Plin. XXIII 129) und tiberhaupt zu jeder

Jahreszeit (Schol. Nic. ebd.). Da diese wegen ihrer

groBen Feuchtigkeit nicht reif werden (Theophr.

c. pi. I 18, 4. II 9, 13. Plin. XV 79), bleiben sie

unvollkommen (Theophr. c. pi. 1 18, 4. II 9, 14) und

iiir den Menschen ungeniefibar (ebd. IV 4, 3 ; vgl.

Arist. gener. an. Ill 5, 57 p. 755 b 11. Iuven. X 145).

Am meisten geschatzt sind die schwarzen, welche

an felsigen Orten vorkommen, da sie viele kleine

Kerne haben (Theophr. h. pi. II 8, 2 = Plin.

XVII 256). Das Holz zeichnet sich durch Bieg-

sarnkeit aus und wird zur Herstellung verschie-

denen Zierats gebraucht (Theophr. h. pi. V 6, 2

;

vgl. Plin. XVI 227) ; beim Verbrennen entwickelt

es starken Eauch infolge seiner groBen natiir-

lichen Feuchtigkeit; wird es jedoch geschalt, in

FluBwasser gelegt und dann getrocknet, gibt es

durchaus keinen Eauch, sondern eine sehr milde

Flamme; scharf ist die Asche und Lauge davon
(Theophr. ebd. 9, 5). Von dem Safte des Baumes
wird die Milch zu Kase zusammengezogen (Diosc.

I 183. Plin. XXIII 126), doch geschieht dies

nur unvollkommen und cesser durch den des

zahmen Baumes (Theophr. c. pi. I 16, 7; vgl.

u. XI). Der Baum leidet nicht an den Krank-

heiten des zahmen (Theophr. h. pi. IV 14, 4.

Plin. XVII 225. Hesych. s. xpadij), auch wegen
seines scharfen Saftes weniger als dieser durch
Wurmer (Theophr. c. pi. V 9, 4). Daher lebt

cr auch langer (ebd. h. pi. IV 13, 1). Em Wun-
i.ler ist cs, wenn er auf spontane Weise zahm
wird, ein schlimmes Omen, wenn das Umgekehrte
eintritt (ebd. II 3, 1. Plin. XVII 242). Durch
Kultur kann der wilde nicht zahm gemacht wer-

den (Theophr. h. pi. II 2, 12), doch (angeblich)

wenn man die Zweige beschneidet und mit Wein
und 01 bestreicht und den Baum sieben Tage
lang bewassert (Geop. X 49). Auf ihn kann jedes

(?) Edelreis gepfropft werden (ebd. 76, 8; vgl.

u. VI 1). Von der cella vinaria ist sowohl der

zahme als der wilde Baum (Plin. XIV 134), be-

sonders aber der wilde, damit der Geruch sich

nicht dem Weine mitteilt, zu entfernen (Geop.

VI 2. 9). Eindfleisch wird weich, wenn es zu-

siimmen mit Zweigen des wilden Baumes gekocht
wird (Diosc. I 184. Plin. XXIII 127. Gal. XII 133
= Orib. coll. med. XV 1, 18, 62; vgl. Rufus bei

Orib. ebd. IV 2. 13 und Michael Psellos de omnif.

doctr. 157 in Fabricius Bibl. graec. V 1712
p. 184).

B. Der zahme Baum. 1. Beschreibung.
Er hat viele (Theophr. h. pi. I 6, 3. Plin. XVI
127) und lange Wurzeln (Theophr. ebd.), viel-

leicht die langsten wegen ihres geraden (?) Wachs-
tums und des dem Baum eigentumlichen lockeren
Gewebes (ebd. 7, 2). Er wie der Olbaum mufiten
nach einem Gesetze Solons (Plut. Sol. 23) wegen
ihres ausgebreiteten und andern Biiumen schad-
lichen Wurzelwerkes bei der Anpflanzung neun
FuB statt wie andere Baume fiinf Fnfi vom Nach-
bargrundstuck entfernt bleiben. Trotz der Lange
und Dicke der Wurzeln hat der Baum kein langes
Leben (ebd. IV 13, 2; c. pi. II 11, J>; vgl. Plin.

XVI 130. 241); doch wachst er schnell heran
(Plin. XVH 95. 155). Freilich gehen die Wur-
zeln nicht tief (Theophr. c. pi. Ill 4 2). Sie

F»uly-Wiasow» VI

sind gewunden (ebd. h. pi. I 6, 4). Auch der
Baum wachst krumm, hat einen kurzen Stamm
mit glatter Einde (ebd. 5, If.) und wenig Knoten
wie alle Baume mit glatter Einde und von lockerem
Korper (ebd. 8, 1). Das Holz ist fleischig (ebd.

5, 3, vgl. 6, 1), d. h. nach alien Eichtungen hin

teilbar, ohne Fasem (ebd. 5, 3), locker (ebd, V
3, 3), im ganzen unbrauchbar (Hor. sat. I 8, 1

und Schol. Cruq. ; vgl. auch u. XIV), doch zu

lOEuhrkellen verwendbar, da diese den Brei von
Hiilsenfriichten wohlriechcnd (?) machen (Plat.

Hipp. M. 290 e). Es entwickelt wie das des wil-

den Baumes infolge seiner Saftfulle starken und
sehr beifienden Eauch (Theophr. h. pi. V 9, 5;
de igne 72. Arist. Vesp. 145. Plut. symp. IV 2,

1. VI 10). Zum Anmachen des Feuers ist es

wie das des Olbaums am geeignetsten (Theophr.

h. pi. V 9, 5f.); wohl aus diesem Grunde lieB

sich auch Cato (agric. 37, 5) F.-Holz fur seinen

20 Kamin zum Winter aufschichten. Die aus der

Asche bereitete Lauge ist wregen ihrer Scharfe

zum Waschen vorziiglich brauchbar (Plut. ebd.)

;

auch wurde die Asche in der Medizin als Ersatz

des Hiittenrauches, des avrtaxodov , gebraucht

(Diosc. V 86. Plin. XXXIV 133). AuBer den

Fruhjahrstrieben vor derFruhlingsgleiche (Theophr.

h. pi. Ill 4, 2) zeigen sich auch gegen Ende
Juli und Mitte September deutlich neue Triebe,

letztere besonders in Makedonien und Thessalien

30 (Theophr. ebd. Ill 5, 4 = Plin. XVI 99). Die
Blatter sind krahenfufiig (vgl. o. IV), rauh (Plut.

symp. V 9) und sehr groft (Plin. XVI 113), ohne
d'afi jedoch der Baum selbst grofien Schatten

wirft (ebd. XVII 89). Bliiten tragt der Baum
nicht (Ps.-Aristot. de plantis II 9 p. 828 b 41.

Macrob. Ill 20, 5), sondern nur Friichte (Plin.

XVI 95. Plut. symp. IV 5, 9; vgl. Theophr. h.

pi. Ill 3, 8). Trotzdem spricht Plinius (XV 73)

von seiner Bliite und setzt diese (XVI 104) un-

40 verstandlicherweise nach der der Granatblute.

Die Friichte kommen teils aus dem vorjahrigen

Holz, teils (als avy.a oder Spat-F.) aus den
jungen Trieben, teils hinter teils vor dem Blatt

(s. o. Ill 1 iiber o/.wd>o$) t die ^q68qo^oi (die

friihesten P.) nicht nur neben dem Blatt, son-

dern auch weit tiefer urid mitunter aus ganz
dicken Teilen [Theophr. c. pi. V 1, 9). Die i'riihen

F., d. h. die xoodgo/uoi und sQivd oder SXw&oi,
fallen leicht unreif ab (vgl. o. Ill 1, audi Hor.

50 epod. 16, 46 und Plin. XVI 95), teils infolge ihrer

schwachen Befestigung, eigencn Schwere und
lockeren Struktur (Theophr. c. pi. II 9, 4f.), teils

infolge ubermaBiger Feuchtigkeit (ebd. 3ff.), teils

infolge von Krankheiten (ebd. 11). Spat-F. fallen

ab, wenn es an den Volcanalien, 23. Aug. Jul.,

donnert (Plin. XVII 260). Freilich behauptet

merkwurdigerweise Theophrast (ebd. 8), daB die

spat tragenden Baume ihre FrQchte nicht ver-

loren. Man konnte zwar, obwohl auch in diesem

60 Falle seine Behauptung kaum zutreffend ware,

glauben, daB cr dabei nur ganz spat, etwa im
Winter oder gar erst im Fruhjahr ihre Friichte

reifende Baume im Auge gehabt habe, da er

(h. pi. I 9, 7 = Plin. XVI 84) sagt, daB die

spat tragenden ihr Laub abwiirfen, ehe die Friichte

reiften. Aber nach dem, was er fiber die Capri-

fikation (s. u. VI 3) sagt, ist dies nicht anza-
nehmen. Wenn er von friih, spat und inzwischen

67
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mehr oder minder aus (ebd. H 8, 2). Nach starken und zwar fiir identisch mit dem /us?.ayx6ev<pos

Begengiissen stellt sich WurzelfSule, kondg, ein (Alexandres Mynd. bei Athen. II 65 b), d. h. wahr-

(ebd. h. pi. IV 14, 5; c. pi. V 9, 9; vgl. Plin. scheinlich mit der Sumpfmeise, Paras palustris.

XVn 225). Besonders leidet der Baum an atpa- Der Vogel sollte wxaMg genannt werden, wann

^Aio/ioVundxed^offfBraiidkrankheiten), vondenen die P. reiften (ebd.), im Herbst, d. h. etwa Ende

jener die Wurzeln, diese die Zweige schwarz macht Juli bis 12. September, von da ab bia etwa 11. No-

(Theophr. h. pi. IV 14, 4). An windstillen Orten vember {.lelayxoQvyos (Pa.-Arist. hist. an. IX 256f.

wird er leicht diirr und trocken, was ehiige ttavfr- = Plin. X 86. Geop. XV 1 , 23). Nach d'Arcj

fi6$ = Brand nennen (ebd. llf.). Besonders junge W. Thompson (A glossary of greek birds 1895,

Baume gehen durch Sonnenhrand, KOT^oAia (ebd. 10 163) ist die ovxaliq wahrscheinlich die MOnchs-

2 j = sideraiio beim Friihaufgang des Hunds- grasmiicke, Sylvia atricapilla. Sie stellt sich in

sterns, in der zweiten Halfte des Juli, zu Grunde Griechenland Ende Juli und im August, wann

(Plin. XVII 222). Die Raude befallt die Baume die F. reif werden, in Menge auf den F.-Baumen

infolge zu reichlicher Nahrung (Theophr. c. pi. ein; bei Athen sieht man sie noch im Winter

V 9, 10) oder wenn bei Beginn des Sommers ein zahlreich auf den Pfefferbaumen (Kriiper in A.

wenig Regen fallt, wahrend starker Regen sie Mommsens Griech. Jahreszeiten 1875, 2411).

abspiilt (Theophr. h. pi. IV 14, 5 ; vgl. Plin. ebd. Doch auch die Gartengrasmucke, Sylvia hortensis,

225) ; doch an manehen Orten, wie bei Aineia, ist sehr haufig im August auf den F.- und Ter-

kommt sie gar nicht vor (Theophr. ebd. 3). pentinbaumen dort zu linden (ebd. 243). Eben

2. Schadliche Tiere. Unter diesen sind 20 diese wird auch, wo sie sich in Mittelitalien als

es vor allem gewisse Wiirmer, ttxd>Xt}xes — ca- Sommervogel besonders Ende August und im

Mit ilmen identisch sind wohl die den jungen fach Standvogel ist (ebd. 215ff.). Oft werden die

Pflanzen schadlichen tineae (Col. V 1 0, 9 = arb. ovxakldes mit den ficedulae im Corp. gloss, lat.

20, 3. Plin. XVII 256) und vermes (Pall. IV 10, (VI p. 449) identifiziert. Jene wurden zur Zeit

29). Gemeint ist die F.-Schildlaus, Lecanium der F. gefangen (Athen. II 56 b. Eustath. Od.

(Chermes) caricae. Davon verschieden ist der 30 1964, 23) und gem gegessen (Epicharmos bei

xEQaoTtj;, welcher sich auch auf dem Olbaum Athen. ebd. und IX 398. Poll. YI 77; vgl. Aelian.

finden soil (Theophr. c. pi. V 10, 5), in den sich hist. an. XHI 25). Noch beliebter waren die

alle andern Wurmer verwandeln (!) und der ein ficedulae bei den ROmern (vgl. Favorinus bei Gell.

zischendes Gerausch hervorbringt (Theophr. ebd. XV 8 und H. Bliimner Der Maximaltarif des

und h. pi. IV 14, 5 = Plin. XVII 221), vielleicht Diocletian 1893, 78). Fiir zehn Stuck dieser

der gemeine Maikafer, Melolontha vulgaris, oder Vogel bestimmte Diocletian in seinem Edikt vom
der Hirschkafer, Lucanus cervus, xmd ihre Larven. J. 301 als Maximalpreis 40 Denare = 73 Pf.

Aus den an den F.- und andern Baumen befind- (ebd. c. 4, 36. 'E<fr}(x. agy, 1899, 153f.), wahrend

lichen Eaupen entstehen die xavdaQtdeg (Arist. z. B. zehn Drosseln 60 Denare kosten sollten

hist. an. V 104 = Plin. XI 118 und bei Aelian. 40 (ebd. c. 4, 27).

hist. an. IX 39). Dabei ist wohl an die spani- 3. L ok ales. Die F. kSnnen in kalten Ge-

sche Fliege, Lytta (Cantharis) vesicatoria, oder genden nicht gedeihen (Varro r. r. I 41, 1); in

auch nahestehende Arten zu denken. Die xvt-ieg, gebirgigen und kalten Gegenden kOnnen sie, da

welche die Baume anfressen und von Drosseln sie weniger Saft enthalten, es nicht bis zur Trocken-

weggefressen werden (Ar. Av. 590) oder die F.- reife, d. h. einem schon etwas welken Zustande,

Gallwespen auffressen (Theophr. h. pi. II 8, 3), bringen und miissen friihe, d. h. in vollem Saft

sind viclleicht verschiedene Kaferlarven oder Holz- stehend, gegessen werden; die inEbenenund
maden. DaB die yijvEs, von denen Aristophanes heiBen Gegenden sind fetter und infolge ihrer

(ebd.) dasselbe wie von den xvT-ieg sagt wie sonst Trockenheit haltbar (Pall. IV 10, 26). Nach

ZW£

eine eingebildete ist. Auch Ameisen werden als bvlonien keine geben.

Schadlinge bezeichnet (Pall. IV 10, 29). L'ber leicht mit Unrecht von Ch. Joret (Les plantes

die Mittel, die Insekten zu vertreiben, s. u. VI 2. dans Tantiquite et moyen age I 1897, 374f.) be-

Ferner werden genannt die xoy/Am (Theophr. h. zweifelt, weil auf einem babj'lonischen Zylinder

pi. IV 14. 3), wohl Weinbergschneckcn (vgl, aufier einem Dattelbaum noch zwei andere Frucht-

Aubert und Wimmer Aristoteles Tierkunde, baume, von denen der eine einem F.-Baum ahnele,

1868, 177f.), Seepolypen, welche sich an die in daTgestellt seien (vgl. o. I). Freilich ist nach ihm
der Nahe des Meeres wachsenden Baume heften (382) der F.-Baum Ofters auf assyrischen Bas-

und die Fruchte fressen (Klearchos Sol. bei Athen. 60 reliefs zu sehen. Unwalirscheinlich ist es dagegen,

VII 317 c), und Sperlinge (Philostr. im. I 30. 1). daB der Baum den Persern unbekannt gewesen

Von avtiov und fieus sind ovxaUs und fieedida sei (s. u. XV), da seine dortige Kultur fur das

gebildet, die Namen fur gewisse GrasmQcken- 10. Jhdt. n. Chr. bezeugt ist und er auch heute

arten. So sagt Martialis (XIU 49), daB sich die dort kultiviert wird (s. o. I). In Hyrkania im
jicedula von F. und Trauben nahre, doch nicht Siidosten des Kaspischen Meeres tragen einige

nach den letzteren (sondern den ersteren) benannt Baume 10 Medimnen = 5,89 hi trockener taxa&sg

seL WohlfalschlichwnrdeouxaAiV fur eine Meisen- (Diod. XVII 75), nach dem fdr nnglaubwurdig

(Parus-)Art gehalten (Arist. hist. an. VIII 41), bekannten Onesikritos (bei PUn. XV 68) 270
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Modien = 23,58 hi und nach Strabon (XI 508)
sogar 60 Medimnen F., wahrend heute in Italien
100 kg als gewo'hnliches Maximum gelten, welche
30 kg (oder etwa 35—40 1) getrockneter ent-
sprechen. Freilich soil der Baum im westlichen
Asien das ttppigste Wachstum erreichen. In Me-
dien bedeckt man die Spitzen der jungen Pflanzen,
um sie vor Kalte zu schutzen (Theophr. c. pi.

V 12, 6). Auch in Armenien gibt es F. (Aelian.

hist. an. XVII 31). Andererseits hatte oin nach 10
Rom gekommener Einwohner der im nordlichen
Phrygien gelegenen Stadt Doryiaeum bis dahin
nie einen F.-Baum gesehen (Cic. p. Flacc. 41),
was bei der 900 m betragenden Meereshohe von
Dorylaion begreiflich 1st, zumal der Baum auch
an der Westhalfte der pontischen Kuste heute
fehlt. Bei Pantikapaion (auf der Krim) wachsen
viele sehr grofie Baume, welche im Winter be-
deckt werden (Theophr. h. pi. IV 5, 3; vgl. c.

pi. V 12, 6) und vortreffliche Fruchte tragen (Plin. 20
XVI 137). In manchen Gegenden verliert der
Baum nie seine Blatter (Theophr. c. pi. Ill, 6),

so auf der Insel Tylos im Arabischen Meerbusen
(ebd. h. pi. IV 7, 8) und um Elephantine (ebd.

I 3, 5) in Agypten. Doch sind die agyptisehen
F. trotz oder vielmehr wegen der heifien Luft
klein und nicht gut (ebd. c. pi. H 3, 8). Bei
Tafcape (an der kleinen Syrte) gedeiht der Baum
zusammen mit andcm im Ackerfelde (Plin. XVIII
188). Etwas nOrdlicher davon, bei Agar, fand 30
Caesar einen grofien Vorrat von F, (b. Afric. 67).
Die F. der dorischen Stadt 'Eotvsov am Pindos
sind schlecht (Tzetz. ad Lycophr. 980). Die Ost-
kttste Spaniens ist reich an F.-Baumcn (Strab.
Ill 163). In Gallia Narbonensis gedeiht der
Baum bis an die Sevennen (ebd. IV 178). In
Lutetia Parisiorum (Paris) haben einige bei der
dortigen milden Witterung F.-Baume kttnstlich

gezogen, indem sie dieselben mit Stroh und dgl.

im Winter bedeckteu (Iulian. misop. 341 a). Auch 40
heute werden hier in nach Siiden gelegenen Garten
unter dem Schutz einer Mauer oder eines Hflgels
und unter Beobachtung gewisser MaBregeln Baume
gezogen, welche jedes Jahr Fruchte bringen. Auf
irgendwelche Gegend Galliens geht die Bemer-
kung, dafi unfruchtbare Baume dort durch Diin-
gung und den segensreichen EinfluB des heiligen
Martious fruchtbar geworden sein sollen (Venant.
Fortun. carm. V 2, 33). Uber Moesien s. o. Ill 2.

4. Sort en. Aufzahlnngen von Sorten findet 50
man bei Athen. Ill c. 6-10. XIV c. 67. Pollux
VI 81. Cato de agric. 8, 1. Varro r. r. I 41. 6.

Colum. V 10. 11. X 403. 413—418. Plin. XV
69ff. und nach Cloatius bei Macrob. Sat. Ill 20,
1. Uberhaupt erwahnt sind folgende: Die afri-

kanische (Petron. 35. Marc. Emp. 8. 57. 17, 20.

32, 17. 34, 2 us w.j ist von den Romern iiber See
durch Eernsaat eingefuhrt (Varro I 41, 6; vgl.

Herodotos Lyk. bei Athen. Ill 75 fj, erst neuer-
dings (!) nach Afrika, so daB die Ansiehten uber 60
ihren Wert noch sehr auseinandergehen (Plin. XV
69); ist zur Anpflanzung zu empfehlen (Cato 8,

1 = Plin. XV 72. Col. V 10, 11); von der liby-

schen verschieden (Col. ebd.) und kann eine ea-
rica sein (Marc. Einp. 16, 18). Genannt werden
als Untersorten eine albula (helle), harundinacea
(vielleicht dieselbe, welche nach Plin. XV 70 bunt
wie das Blatt von Arnndo colorata, einer weifi-

gestreiften Abart von Arundo donai L., ist und
sich zam Trocknen eignet), asinastra (grau wie
der Esel?), atra (glanzlos schwarz) und palmea
(Sumpf-F. Cloat. a. a. O.) ; vielleicht aber sollen
diese eigene Sorten sein. Vgl. auch die von Ru-
spina und u. XV. Die agyptische, eigentlich
keine besondere Sorte (vgl. o. V B 3). Zudem.
verstand man unter der agyptisehen F. auch den
Joharmisbrotbaum, Ceratonia siliqua L. (Theophr
h. pi. I 11, 2. 14, 2. IV 2, 4 = Plin. XIII 59."

Theophr. de odor. 5. Hesych.) und mitunter die
Sykomore, Ficus sycomorus L. (Plin. XIII 56.
XV 68; vgl. auch die alexandruia). Die alyilk
des attischen Demos Aigilia ist die schonste ioxdg
(Philemon Athen. bei Athen. XIV 652 e). Die
albioera&a (Plin. XV 70) von wachsgelber Farbe,
welche ca. 8. September reift (Col. X417). Die
alexa-ndrina (Hist. aug. Alex. Sever. 60) gehSrt
zu den dunk ein, hat weifie Streifen und wird von
den Romern delieata genannt (Plin. XV 70).
Falschlich identifiziert Plinius (ebd. 68) sie mit
der idaischen des Theophrast, jedenfalls durch
eine Stelle desselben (h. pi. Ill 17, 4f.) irrege-
fiihrt. Die dfKpaoiarscog ist eine zum Nachtisch
gehorende loz&$ (Poll. VI 81). Die aratia (Theo-
phrastos? bei Athen. Ill 77 a) ist hell, sehr breit
und hat einen sehr kurzen Stengel (Plin. XV 70).

Die des syrischen Askalon (Athen. ebd.). Die
attischen avxa (Antiphanes bei Athen. Ill 74 e.

Etym. M. 733, 42) und toXddsg (Phoinikides bei
Athen. XIV 652 d. Lynkeus ebd.) sind die besten
der Welt ; letztere bilden das Wahrzeichen Athens
(Alexis ebd. c; vgl. Eustath. II. 955, 8). Den
Baum sollte zuerst Attika hervorgebracht haben
(Aelian. v. h. Ill 38; vgl. u. XVIII). In den
altesten Zeiten nahrten sich die Athener von avxa
(Aelian. ebd. 39) oder ioxddsg, bevor sie die Fleisch-
nahrung kennen lernten (Etym. M. 479. 14). Zu
den letzteren gehorten auch die alydidsg, x£h-
boviot und Tt&Qdaiai. An die attischen F. kniipften

sich Anekdoten, Sagen, religiose Vorstellungen
und Gebrauche (s. u.). Besonders aber spielte

im sozialen Leben der Athener das Sykophanten-
oder Denunziantenwesen seit Perikles oder dem
Rat der Vierhundert des J. 411 eine grolie Rolle
(Ar. Ach. 519. 004n\; Av. 1410ff. ; Vesp. 1096.
Xen. mem. II 9, 5; oec. 11, 21. Plat. rep. I 341.
Aristot. pol. V 4, 1 ; sehr oft bei Lysias nsw.). Ein
berachtigter Sykophant war noch der Redner Ari-

stogeiton aus der Zeit Philipps von Makedonien
(a. Thalheim o. Bd. II S. 931, 53ff.). Der Name
sollte nach einigen (Alexis bei Athen. Ill 74 f. Plut.

de curios. 16. Schol. Arist. Plut. 31. 873. Bekk.
Anecd. gr. I 304, 30) daher riihren, dafi es in Athen
in alter Zeit verboten gewesen sei, F. auszafuhxen,
und die, welche die Cbertreter des Verbotes an-

zeigten, avxo(pavzat genannt worden seien. Als
Grund des Ausfuhrverbots wird angegeben, da8 den
Einheimischen allein die MOglichkeit, sie zu essen,

habe verbleiben sollen (Istros bei Athen. Ill 74 e)

oder die F. zuerst von den Athenern aufgefunden
seien (Schol. Plat: rep. I 340 d. Phot. lex. Suid.

avxofpavzsXv) oder die attischen die schonsten
-rov^nn r-Al^n (T'+^-rv. TUT 709 3Al m Agewesen seien (Etym. M. 733, 39). Dieses Aus-

ftihrverbot bezweifelte schon Plutarchos (Sol. 24).
Nach Philomnestes (bei Athen. Ill 74 f) sollten
die an den Staat, der seine Ansgaben davon be-
stritten habe, zu liefernden Abgaben nnd Strafen
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in F„ Wein und 01 bestanden haben und ovho-

wdvzai diejenigen genannt worden sein, welche

dem Staat Anzeige macbten, wenn jemand jener

Verpflichtung nicht nachkam. Nach einer dritten

Ansicht handelte es sich dabei um von Knaben

in fremden Garten veriibte Diebstahle an F. (Fest.

ep p. 302, 30ff.). DaB der Name nvfolge solchen

Diebstahls an heiligen oder andern F. entstanden

sei halt A. B o e ckh (Staatshaushaltungd. AthenerS

bei Athen. Ill 80 c). Sie ist (von Chios) nach

Italien gekommen und durch Kernsaat einge-

burgert (Varro I 41, 6; vgl. Herodotos Lyk. bei

Athen. Ill 75 f), so daB es davon niehrere Sorten

gibt (Plin. XV 69), eine helle und dunkle (Cloat.

a. a. O.). Sie hat eine glanzende Haut und reift

im heifien Sommer (Calpurn. eel. 2, 81), wett-

eifert mit der von Kaunos und reift ca. 8. Sept. (Col.

X 414), hat einen angenehm stechenden Geschmack

..'. \ n _-,:, _i.4.:„i™ T ™:+ a^i,™ d» in sir.V. triif/t ^bd. XIII 23^. und ist besser als
wert ist, dafi die attischen F. mit Ausnahme der

chelidonim in romischer Zeit keine Beaditung

mehr fanden. Die Augusta (Cloat.
=

a. a. O.).

Die (iaYivd&Qtoi (oder figvyivdagiot) laz&See von

Rhodes eignen sich fiir den Nachtisch (Poll. \I

81) und stehen den attischen nicht nach (Lynkeus

bei Athen. XIV 652 d). Uber diese s. auch Hi Her

v. Gaertiingen o. Bd. Ill S. 921, olff. Die

8ao0.B(Qs (kfiniglichen) iozddsg gehorten zum Nach-

in sich tragt (ebd. XIII 23), und ist besser als

die marsica (ebd. XII 96, 9). Das eottanum

wird als eine Art kleiner F. (Mart. VII 53, 7.

XIII 28. Hesvch. s. xozrava) oder kleiner syn-

scher carkae\Vlm. XIII 51. Corp. gloss, lat. V
654, 4; falschlich = marisca ebd. II 523, 24)

erklart. Sie komint iiber See nach Rom (luven.

Ill 83) und ist in der letzten Zeit des Tiberius

im Albanischen eingefuhrt worden (Plin. XV 83).

tisch (Poll, ebd.) und waren getrocknete F., Sonst20Man beschenkt S1ch damit an den Satarnalien
x
, }1\\^J^ muA an a„„n„„ «r,v„ rAthP.n. /Stflt. silv. TV 9. 28. Mart. VII 53, 7}. Auch in

aber wohl identisch mit den ^aaileta avxa (Athen.

Ill 78 a). Vgl. auch djicoQofjaoiMs und ovxofla-

miuor. Noch heute gibt es in Griechenland eine

Baodtxov genannte Sorte (v. Heldreich Nutz-

pflanzen 20). Uber die biferae s. o. Ill 2 und

V B 1. Es mulJ dann wiederum mehrere Unter-

sorten gegeben haben, da Columella (V 10, 11)

omnes biferae anzupflanzen rat. Die cattistrufhia

ist wegen ihres Namena (aaXhoroov&iov, der aus ^„.. ^ . .

aoAoV = schtin und oxgov&oe - Sperling oder 30 (Cloat. a. a. O.) wt offenbar von cucurbtia.=

kleiner Vogel, gebildet ist) griechischer Herkunft. Flaschenkiirbis vielleicht wegen^sauerlichen Ge--

(Stat. silv. IV 9, 28. Mart. VII 53, 7). Auch in

Tyros wurden ttozwva gegessen (Athen. IX 385 a,

vgl. HI 119 b), Das Wort geht auf p'jj - klein

zuriick; die spatlateinische Form coctanum, welche

sich z. B. in den Iuvenalscholien findet (s. Scho-

pen Uned. Scholien zu luven. sat. Ill p. 8, 3),

ist unter Anlehnung an coctus gebildet (O. Keller

Lat. Volksetymol. 1891, 65). Die euwrbttwa

lhr Name "erklart sich vielleicht daraus, dafi sie

gem von otqov&oi gegessen wurde (vgl. Philostr.

im. I 30, 1). Sie wird zum Anbau empfohlen

(Col. V 10, 11), hat ein roaiges Aussehen und reift

ca. 8. September (ebd. X 416); sie ist zu den

Romern importiert, gehOrt zum Teil zu den besser d

Sorten, ist aber unter alien die kalteste (Plin.

XV 69); die in Rom xaXltotQovftia genannten

schmacks oder wegen flaschenformiger Gestalt

benannt. Die von Damaskos ist die beste der

Welt, hat lange Stengel, wird sehr sorgfaltig ge-

trocknet und uberallhin exportiert, wahrend der

Baum selbst nicht nach andern Orten verpfianzt

werden kann (Iulian. cp. 23 [21], 1 und 10ff.).

Die delieata ist alcxandrina. Das bqaxovziov

(Athen. Ill 78 a) mag vielleicht wegen bunter

F iibertreffen die der ganzen Welt (Athen. IIU0 Farbung semen Namen haben. Die durtcoria
- - * ---

(Cloat. a. a. O.) hatte lhren Namen von der harten

Haut. Allc (?) Spat-F. aber sollten nach Plinius

(XV 71) durkoriae genannt werden. Die der

Insel Ebusa, des hcutigen Iviza, ist (bis zum

Aufkommen der carieal) die beste und grflftte

unter den getrockneten F. (Plin. XV 82) und wird

an den Saturnalien zam Geschenk gemacht (Stat,

silv. I 6, 15). Uber das eqiveov s. o. Ill 1. Der

(zahme?) Baum ioiveox ist nur in der Ebene

75 e), S. auch passe?^aria. Von der Calpurnia

gibt es eine helle und dunkle (Cloat. a. a. O.).

t7ber die earica oder die von Kaunos s. hernach

,Karische F' Die ehalcidica ist (von Chalkis

auf Euboia) nach Italien gekommen und durch

Kernsaat einheimisch gemacht (Varro I 41 , 6

;

vgl. Herodotos Lyk. bei Athen. Ill 75 f), so daB

es hier mehrere" Sorten davon gibt (Plin. XV
69), von denen einige dreimal im Jahre tragen

(ebd. 71). Sie ist zur Anpflanzung zu empfehlen 50 anzupflanzen (Androtion? bei Athen. Ill /aa).

(Col. V 10, 11). Vielleicht ist sie identisch mit Das a^wvtov (blutrot) wird so auf Paros wegen

der caldica, von welcher es eine helle und eine -— ™+- V»^» <™ a™.t. wo es vorzufflich ge-

dunkle gibt (Cloat. a. a. O.). Die y/uboviai

w/ddz; (LvnkeuB bei Athen. XIV 652 d. Machon

ebd. XIII d82 f ) konnen hart sein (Epigenes ebd.

Ill 75 d). sind dunkelrot (Philemon Athen. ebd.

XIV 652 f) oder dunkel und werden auch (pot-

seiner roten Farbe genannt, wo es vorzuglich ge-

deiht, obwohl es mit der lydischen F. identisch

ist (Athen. Ill 76b; vgl. Eustath. Od. 1964, 6).

Es wird schon von Archilochos erwahnt (Athen.

ebd.; vgl. o. II in.). Das d[idSwv ist kretisch

Hermonax bei Athen. ebd. e); vgl. nxMeov. Die

vixai genannt (Diosc. V 41) oder purpura und herculanea, zur Anpflanzung emplohlen (Oato o,

reifen ca. 8. September (Col. X 415), doch nach 1 = PUn. XV 72, vgl. 70) ist dunkel (Cloat.

Plinius (XV 71) am spatesten von alien; sie ge- 60 a. a. 0.). Die hiberna wird^zur Anpflanzung

h&ren in Attika zum Nachtisch (Poll. VI 81).

Der Baum ist nur in der Ebene anzupflanzen

(Androtion? bei Athen. Ill 75 d). Der Name
stamrat wohl von der Farbe der Schwalbe, yeXi-

&<ov, her, obwohl die Oberseite der Raueh- und

Hausschwalbe blauschwarz ist und nur bei jener

Stirn und Kehle rostrot. Die chia hat, wie die

meisten F., keinen sehr gnten Saft (Diphilos Siphn.

empfohlen (Cato 8, 1 = Plin. XV 72. Col. V 10,

11). Von den Winter-F. ist o. V B 1 gesprochen;

vgl auch xvScoratov. Das v/AStov ist an einer

unsichern Stelle (Athen. HI 78 a) erwahnt. Die

ovxri der troischen Ida (Theophr. h. pi. Ill 17,

4f. und bei Athen. HI 77 b; vgl. Plin. XV 68)

ist keine Ficus earica L., aondern vielleicht die

Schneebirne, Pirns nivalis Jacqu., eine Varietat
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von Pirus communis L. Die indische avxrj (One-
sikritos and Aristobulos, beide Gefahrten Ale-
xanders d. Gr., bei Strab. XY 694. Theophr h
pi I 7, 3. IV 4, 4; c. pi. II 10, 2 und beiAW
Ill 77 f. Plin, VII 21. XII 22) ist der Banyan,
Ficus bengalensis L. Die F. von Kdvai in "der
kleinasiatischen Aiolis lobte Parmenion Byz. {bei
Athen. Ill 75 f). Der Name des xaswgtov (Xa-
tivqiov^) soil aus y.aUiv und ttvqovv gebildet sein/n a. in ti

- - T ..
e g^uimcu ociu uaum ijjd anzupnanzen (Jato 8 1 — PI n YV7^

tftostath. II. 437, 1. 1087, 63). TJber die F. 10 und in den unteren GebirlgegenTen frthtwiXanens und die yon Kaunos s. n. TTT 9. vo-i „i ^ jm ^,„_ /tt ! ? ° g
,

~n, ™ntbarerXariens und die yon Kaunos s. o. Ill 2; vgl!
auch^unten uber die von Tralles u. Abschn. XX.
Die toyddsg xiptiltai, d. h. die getrockneten F.
der Kykladeninscl Kimolos, werden yon Araphis
(bei Athen. I 30 b) gelobt. Der Name der xidoo-
xodddia ovy.a (Athen. Ill 78 a) bedcutet eigent-
hob .gelbbauchig'. Die x6).ovpoi cvxaT sind an-
zupnanzen, wo Wasser ist (Androtiou? bei Athen.
Ill 75 d). Das xogdxscov (rabenschwarz) wird
von HcrminrtftR (hm X+h™ ITT 77 ^i „„i„t,+ tv\.
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pfohlen (Col. V 10, 11) und reift ca. 8. Sept. (ebd.
X 418); ihre Haut wird teils als purpura (Plin.
ebd.) teils als bunt (Col. ebd.) bezeichnet. S.*

auch aifitcovtov. Die mamillana (mit Brusten
versehen oder strotzend) hat Ahnlichkeit mit der
lydia (Plin. XV 69). Die martsca ist grofi (Sen

??T
a
T
SnFi 7)

' !
ett

tCoL X 415
>>

aber fa^e (Mart.
VII 25, 7) und reift ca. 8. Sept. (Col. ebd.). Der
Baum ist anzupnanzen (Cato 8, 1 = Plin. XV 72)

als in den oberen (Varro I 6, 4, falsch wieder-
gegeben yon Plin. XVI 116). Vielleicht ist die
marstca (Gloat, a. a. O.) dieselbe F. Die der
Marrucini in Latium ist nachst der yon Ebusa
die zum Trocknen gecignetste Sorte (Plin. XV
82). Die von Megara ist anzupflanzen, wo Wasser
ist (Androtion? bei Athen. Ill 75 d). Das /he-
lavdipaiov (Athen. Ill 78a) ist nach der dunkeln
Farbe benannt. Das pvlatxdv (ebd.) ist yiel-von Hermippos

(befAthen.III77a) gelobt. Die 20 leicht m^lem untererl^lCgen mtl«°e™eJ*. (^henfarbige) eignet sich zum Nach- steine benannt. Das rcxUJor ist eineK Kretastisch (roll. VI 81; vgl. Schol. Arist. Ach. 802).
Das xofjVEtov (Athen. Ill 78 a) ist von xq/]V?

}= Quelle benannt. Die xvnpia avxr) Kretas
(Theophr. h. pi. IV 2, 3 und bei Plin. XIII 58
und Athen. Ill 77 b; vgl. Diosc. I 182 und Plin.
XV 68) ist wohl nur eine Varietat der Sykomorc.
Mit xvdwvdtbv (einer Quitte ahnlich ?)

' bezeich-
neten die Achaier die Winter-F. (AristophanesTj„, „„j t> i ., ,. .

v^«"-'"b'"<«jca tiuuiviieu Lum ^acnxiscn (roil, VI HI) Der Baum

(Herraonax beT Athen. Ill 76 e) ; vgl, dfidSeov. Die
nitmidica ist dunkel (Cloat. a. a. 0.). Uber den
Baum olwdog des Theophrast s. o. Ill 1. Die
ona Tarents ist sehr still (Plin. XV 72). Das
oSdletov (Apollodoros Karyst., Herakleon ' Ephes.
und Nikandros Thyater. bei Athen. Ill 76 a) ist,
wie der Name besagt, sauerlich; es gehort ge-
trocknet zum Nachtisch (Poll. VI 81). Der Baum

vgl. Eustath. Od. 1964, 11 und Hesych. s. xo-
dcovea, auch oben Uhema), Die lakonische avxfj
bringt sowohl die (sehr friihen und fast iminer
abfallenden, s. o. Ill 1) xoddooiwi (Theophr c
pi. V 1, 8. Plin. XVI 113) als^die nicht abfallen-
den Spat-F. (Theophr. h. pi. II 8, 1) hervor. Sie
liebt die Feuchtigkeit (ebd. II 7, 1 ; c. pi III
6, 6. Androtion? bei Athen. Ill 75 di Die

fo

r

rtt^ithen
Cn

iII 7?^ ?t^^^^ An J?
rfe

? V™ ^^^ «bd. c." Herr^pos^bl
w/v

e

it! l i \i }''
t

(o^r.dieBaume? 40 77 a> imSommer (Pherekrates ebd. 75 b) gegessenwaren aber klem (Anstophanjs bei Athen. ebd. Ihre hyd^ gehcren zum Nachtisch (Poll VI

drotion ? bei Athen. Ill 75 d) ; der Name ist zu-
sairnnengesetat aus o^oa = Friihherbst und /fa-
otkii, dein JS'amen einer vorher erwahntcn Sorte.
Der Name passerina (Hist. aug. Clod. Albin. 11)
ist offenbar nur der lateinische fiir caMstruthia.
Die <ptj3ati;, iibcr deren Name bereits oben (III

1) gesprochen ist, ist in der Ebene anzupflauzen
(Androtion? bei Athen. Ill 75 d). Ihre ovna

a); s. auch unten fiber die F. yon Ehodos und
Abschn itt XIII. Statt kanvQiov (bei Athen. Ill
78 a) ist wohl xcltivqiov zu lesen. Der Name der
leptoludia (bei Cloat. a. a. 0.) ist dunkel fvgl.
jedoch lydia). Zu den ksvxeotvsto ioydfc? des
Hermippos (bei Athen. Ill 76 c; vgl.Hesv. h.)
wird bemerkt, dafi die Uvxemvos ovy.ij vielleicht
diejenige sei, welche weifie Friiehte trage (Athen.

81 ;
vgl. Hesych. s. tf-ifidlewg) und Averden ge-

legentlicb gern von Schweinen gefressen (Ar. Ach.
802). Die <poiviy.al loyd&ss werden auch y/kt-
hdvim genannt (Diosc. "V 41). Die yoopimog
ist anzupnanzen, wo Wasser ist (Androtion? bei
Athen. Ill 75 d). Das mxyibiov (Athen. Ill 78 a)
hat, nach dem Xamcn zu schlieflen, bitteren Ge-
schmack. Die Pompeiana, nach ihrem Ziichterehd Fn^tith ti ion- n j\ t> ?, . ,
BU'""lLlv

'
U1 * fomjmana, nacn inrem Zuchter

Ebene anzupflanzen (Androtion? bei Athen. Ill
75 d). Der Name des Zevxoyatov (Athen. Ill
<8a) deutet auf eine aschgraue Farbe liin. Die
hbycav-ird zur Anpflanzung erapfohlen (Col. V
1", 11), und ihre F. werden an den Saturnalien
zum Geschenk gemacht (Mart. VII 53. 8). Die
F. wird seissa genannt (Col. X 118), weil sie
bei der ca. 8. *ept. eintretenden Eeife i>bd.) auf-
springt (vgl. Philostr. im. I 30, 1 und Hesvch

70) und ist eine Friih-F. (Cloat. a. a. 0.). Die
popularis, die Volks-R, ist so benannt, weil sie
zu den kleinsten und schlechtesten gehflrt (Plin.
ebd. 71). Die porphyrins hat einen sehr langen
Stengel und ist die fruheste im Jahre (ebd.). Die
xQOHvig ist eine loydg (Pamphilos gramm. bei
Athen. XIV 653 b), die sich zum Nachtisch eignet
{xooxok bei Poll. VI 81). Die Insel Rhodos
liefert foydSss, welche sufien Schlaf bewirkenI ^ , _ .

'

^ "^v-"' aicicii iv/uvt*;, weiune suDen ocniai DewiTKen

oder Liviana (Herodotos Lyk. bei Athen. Ill
75 f. Cloat. a. a. 0.), zur" Anpflanzung emp-
fohlen (Col. V 10, 11) und ca. 8. Sept. reifend
(ebd. X 414), ist nach ihrem Zucbter benannt
(Plin. XV 70). Die lydia (ludia bei Cloat. a.
a. 0.) ist aber See gekommen (Varro I 41, 6-
vgl. Plin. XV 69) und durch Kernsaat einge-
bflrgert (Varro ebd.) , wird zur Anpflanzung em-

guten Saft (Diphilos Siphn. ebd. Ill 80 c); ihre
eQived (Friih-F. ?) sind den lakonischen der Athener
vorzuziehen (Lynkeus ebd. 75 e). Der Baum emp-
fiehlt sich zur Anpflanzung (CoL V 10, 11). Die
Frucht ist dunkel (Plin. XV 70). Vgl. jtayivda-
qioi und u. XX. In der afrikanischen Stadt Kn-
spina trocknet man die F. und bewahrt sie in
Kranzen auf (Plin. XV 82). Die sabina mu6
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mOglicbst bald gegessen werd<

scnimmelig wird (Varro I 67).

werden, da sie leicht

wiiwi.^v-6 ..—
v

I 67). Die F. von Sa-

guntum (Plaut. mere. 943) ist anzupflanzen (Cato

g, l = Plin. XV 72). Das caQxUd<pstov (Athen.

DTI 78 a) ist wohl davon benannt, dafi das Frucht-

fleisch dem Hirschfleisch irgendwie ahnelte. Der

Name der sulea, deren Anpflanzung zu empfehlen

ist (Col. V 10, 11), kann mit sulcus = Furche

zusammenhangen. Das ovxofiaoiksiov (Athen. Ill

78 a) ist wohl identisch rait dem erwahnten /?<*-

oilsiov. Die tellana ist glanzlos schwarz, hat

einen langen Stengel und ist anzupflanzen (Cat.

8, 1 und bei PlmrXV72; vgl. Cloat. a. a. 0.).

Vielleicht Mngt ihr Name mit dem der alten

Latinerstadt Tellana zusammen. Die tiburtina

ist eine dunkle Friih-F.' (Plin. XV 70). Die

von Thcopompos com. (bei Athen. XIV 652 f) ge-

lobten nftpdotai loyadeg hatten ihren Namen jeden-

falls von dem attischen Demos Teithrasioi. Die

topia ist anzupflanzen (Col. V 10, 11). Die F.

von Tralles (in Karien) hat guten Saft (Diphilos

Siphn. bei Athen. Ill 80 c). Die trifera ist nicht

geniigend bezeugt (vgl. o. V B 1). Die von Tu-

sculum ist die nahihafteste (Varro bei Macrob. Ill

10, 12).
, .

Bei dieser Sortierung ist nun zuniichst im

Auge zu behalten, dafi die von auswarts in Ita-

lien angesiedelten Sorten, wenn sie wie die von

Varro erwahnten durch Kernsaat eingefuhrt waren.

nicht mehr dieselben wie in ihrer Heimat waren.

Jedenfalls aber hatte sich die Zahl der Sorten

in Italien seit Cato, wekher deren sechs nennt,

spater bedeutend vermehrt (Plin. XV 72. Pall.

IV 10, 27). Plinius (I argum. XV 19) zahlte 29

Sorten. Man hat auch versucht, einige Sorten

der Alten mit den heutigen zu identifizieren (s.

J. Gr. Schneider in seinem Kommentar zu Col.

X 415ff.), doch wendet sich Graf Solms (a. a.

0. 15) im allgemcinen wohl mit Recht gegen

derartige Versuche. So gibt es z. B. im Neapo-

litanischen einen fieo rondinino, dessen Friiehte

fichi calastruxzi genannt werden. klein. rund,

weifi, sehr siifi und Mhzeitig sind, weifiliches

Fruchtfleisch und einen langen Stengel haben,

sich sehr gut zum Trocknen eignen und geyrOhn-

Hch auf Binsen aufgezogen werden (V. Molinari
Trattato completo di agricoltura, Nap. 18S0 II

92 1. Ganz anders aber sind die chelidomae und

callistruthiae beschrieben. Nur der dottato oder

attate Italiens scheint rait der hellen earica iden-

tisch zu sein.

VI. Kultur. 1. Anpflanzung. Am ge-

eignetsten zur Bepflanzung soil das ebene Feld

sein (Theophr. h. pi. II 5, 7). Der Baum liebt

einen trockenen Standort, da nur einige Sorten,

wie die lakonische, bewassert werden wollen

(Theophr. c. pi. HI 0, ; vgl. Androtion ? bei

Athen. m 75 d), oder toniges" Erdreich, weil er

trockener und fester Nahrung bedarf (Theophr.

ebd. 8). Er liebt sonnige, steinige, kiesige. bis-

weilen sogar felsige Stellen (Col. V 10, 9 = arb.

21, 1). Man mu6 ihm eine warme Lage und
fetten Boden geben, ohne ihn zu bewassern (Geop.

X 54, 4). Obwohl es auf den Boden wenig an-

kommt (Pall. IV 10, 26), macht doch ein harter,

magerer und trockener die Fruchte schmackhaft

(ebd. 25), ein feuchter fade (ebd. 28). Die ma-
rtsca erfordert einen tonigen und freigelegenen,

andere einen fetten oder gedungten (Cato 8, 1 und
bei Plin. XV 72) und feuchten Boden (Cato 40,

1 und bei Plin. XVIII 248). Der Baum darf

nicht mit der Kebe zusammen angepflanzt werden

(Theophr. c. pi. Ill 10, 6. Geop. IV 1, 13 ; anders

Cato 50, 2. Plin. XVII 89. 200), weil sie beide

feuchter Natur sind und starken Sonnenscheines

bedurfen (Theophr. ebd. II 7, 4) ; dagegen gedeiht

die Eaute unter ihm gut (Ps.-Arist. probl. XX
10 18. Plin. XIX 156. Plut. symp. V 9. Pall. IV

9, 14; vgl. Mich. Psell. de omnif. doctr. 152 in

Fabricius Bibl. gr. V 181). Da der Same durch

Vogel verschleppt wird, kann es vorkommen, dafi

eine avxfj auf einem Olbaum wachst (Theophrast?

bei Aelian. hist. an. IX S7 ; vgl. jedoch Sen. ep.

87. 25). Der Baum schlagt sehr leicht Wurzel

und liiBt sich auf jede Weise vermehren (Theophr.

h. pi. II 5, 6; vgl. Plin. XVII 123), nur nicht

durch Teilung des Stammes und Holzes (Theophr.

20 ebd. II 1, 2) oder alte Zweige (ebd. c. pi. I 3,

] ). Die Anpflanzung mufi in grofien Abstanden

"eschehen (Theophr. h. pi. II 5, G), in mehr als

neun FuB Entfernung (Plin. XVII 88; vgl. Pall.

IV 10. 25). Trotz der grofien Zahl der SoTten

ist doch die Art der Anpflanzung bei alien die-

selbe; doch in kalten Gegenden und solchen mit

nassem Herbst wahlt man dazu Friih-, in warmeu

Spatsorten (Col. V 10, 10 = aib. 21, 1. Pall.

IV 10, 27). Aus Kernen (Cic, de sen. 52) zieht

30 man den Baum nicht, doch ist dies moglich (Theophr.

c. pi. I 1, 2) und zwar mit Erfolg (Geop. X 45,

11). Es empfiehlt sich dabei, die F. in Wasser

zu erweichen, sie auf einen Faden zu ziehen,

dann in die Erde zu legen, zu begiefien und,

wenn die Pflanzchen hervorgekommen sind, diese

zuversetzen (ebd. 5). Doch (meist) wird der Baum
dabei schlechter (Theophr. c. pi. I 9, 1) und artet

in den Wildling aus (ebd. h. pi. II 2, 4. Tert. de

praescr. haeret. 3G), wobei oft die helle Farbe in die

40 dunkle iibergeht und umgekehrt (Theophr. ebd.).

Da der Erfolg sehr unsicher ist, wendet man die

Kernsaat nur bei Einfuhrung iiberseeischer Sorten

an, indem man reife fiei aaf einen Faden zieht,

sie getrocknet verschickt und in die Pflanzschule

bringt (Varro I 41, If.). Man vermehrt dem-

nach den Baum durch Wurzeln (Theophr. c. pi.

I 3, 1), Wurzel- oder Stammausschlag (ebd. Plin.

X^I t>7. Geop. X 3, 7), junge Zweige (Theophr.

h. pi. II 1. 2; c. pi. I 8. If. 12, 9. Ill 3, 2. 5,

50 3. Cic. de'or. II 278. Pall. IV 10, 32. Geop.

X o, 7. 45, 7) und Zweigspitzen (Pall. ebd. 35).

Man setzte die Zweige auch umgekehrt ein (Xen.

oec. 19, 12), damit der Baum moglichst niedrig

blieb (Theophr. h. pi. II 0, 12. Plin. XVII 84.

Geop. X 45, 10) und die Fruchte nicht verlor

(Theophr. Plin. ebd.). Man kann auch einen

dicken zugespitzten Zweig mit dem Hammer in

die Erde treiben, bis er ein wenig daraus her-

vorragt. woraufman ihn mit Sandbedeckt (Theophr.

60 h. pi. II 5,4 = Plin. XVII 123). Oder man
nimmt Zweigstiicke (Geop. X 3, 7), die Plinius

(ebd.) wohl aus Miiiverstandnis (vgl. Theophr.

h. pi. 111,2; c. pi. I 3, 1) fiir unbrauchbar halt.

Vielfach erzog man die Pflanzlinge zuerst in der

Baumschule (Varro I 41,5. 47. Pall. IV 10, 25),

um hernach die so gewonnenen Wflrzlinge an

den Standort zu versetzen (Geop. X 45, 6), ein

Verfahren, welches auch Cato (27 u. 28, vgl. 46.



2) zum Teil beobachtet zu haben scheint. Die
unbewurzelten Setzlinge steckte man vielfach in
erne Meerzwiebel (Pall. IV 10, 25) zur Beforde-rung des Wachstums (Theophr. h. d1 IT 5 5 n
hei Athen. in 77 e J Plin* XVli% und LmSchutz gegen Wiirmer (ebd. Geop. X 46} BeiAnwendung von Wurzlingen legte man eine solche
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n Maulbeeroaum und die Platane (PalL

ebd.). Das angegebene Verfahren entsprach dem
heutigen, nur daii die Einde an der Unterlage
samt einem Auge (Plin. XVII 100. PaU. VII 5,
3t.) oder ohne ein solches (Cato 42 und bei Plin
ebd 119. Col. V 11, 8ff.

;
arb. 26, 7ff. Plin. eb<L

IIS) ganz entfernt wurde, wo das Schildchen
mit fiflm hMaloimsi sii* i._J. J i ,

. ^„„^B ^, LUJgcsclJfl wurue, aocn so,™ die!is dle Lucke an jener vollstandig ans-
iullte. Wenn man etwas auf das einzusetzende
Auge schieibt, so wird auch der daraus entstehende
Ineb (!) die Schrift zeigen (Geop. X 47).

2. Pflege. Beschnitten wild der Baum bei

T^ffo?^ F
1^1^8

(Cato 50 und bei Plin.

S^F^'t?6™1 er aasficM»fir* (Theophr. c. pi.Ul 7, 10). Doch genttgt ea, wann der Baum xn

xkAv -ceige

grunen beginnt, die obersten Wipfel abzuschneiden
(Col. V 10, 10; arb. 21, 2. Plin. XVII 254;
vgl. PalL IV 10, 30). Alles Faule und schlecht
Gewachsene ist wegzuschneiden (PalL ebd. 27).
Stehen Baume im Weingarten, sind ihre unteren
Aste zu beseitigen, damit die Beben nicht daran
emporklimmen (Cato 50). Man beschneidet den
Baumen, damit sie besser tragen, die Wurzeln,
bestreut diese mit Asche und verwundet den
Stamm durch einen Einschnitt (Theophr. h. pi,

II 7, 6 ; vgl. Plin. XVII 254). Wenn die Fruchte
an feuchten Stellen einen faden Geschmack an-
nehmen, werden die Wurzeln beschnitten und ein
wenig Asche darauf gestreut (Pall. IV 10, 28).
Wenn der Baum schadliche Safte enthalt, werden
diese durch Aufritzen des Stammes entfernt
(Theophr. c. pi. II 14, 1. 4; vgl. PalL ebd.). Um
ihn vor Kalte zu schiitzen, geben einige ihm
Strauchform und beschaufeln ihn im Winter mit
etwas Erde (Theophr. ebd. V 12, 5). Einige
bestauben ihn durch Aufwuhlen des Bodens, um
das Wachstum zu befo'rdern (ebd. h. pi. II 7, 5).
Er treibt besser, wenn er bewassert wird,'be-
kommt aber schlechtere Fruchte (ebd. 1 = Plin
XVII 247; vgl. Geop. X 45, 4). Eigentliche
Dimgung (s. o. Diingung Bd. V S. 1769) wird
selten erwahnt. Der Kaude hilft man durch Be-
schneiden des Baumes ab, wann er auszuschlagen
beginnt, damit das thermal! an Blattern nicht
durch den Schatten den Saft verdicke (Theophr.
c pi. V 9, 11). Man beugt ihr dadurch vor, dafi
man an den Fufi des Baumes Olabgang mid Erde
schiittet (Cato 94 und bei Plin. XVII 263; vgl
ebd. 259 und Pall. IV 10, 29). Man vertreibt
sie, wenn man eine Meerzwiebel an die Wurzel
pflanzt oder den Stamm mit in Wasser aufge-
lostem Hotel bestreicht (Geop. X 50). Holzasche
vertreibt den Eost (ebd. V 33, 3), Eaupen (ebd.
XII 8, 2) und Mause (ebd. 39, 8), namentlich aber
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auch Warmer (Theophr. c. pL III 17, 1 = Plin.
XVII 261, vgl. 254). Gegen letztere wird ferner
das Streuen von Kalk empfohlen (Pall. IV 10,
20. Geop. X 46). Andere Mittel gegen sie und
gegen Ameisen gibt Palladius (ebd.) an. Speziell
gegen die tmeoe (vgl. o. V B 2) wird empfohlen,
zusammen mit den Pflanzlingen ein umgekehrtes
Zweigstiick des Mastix, Pistacia lentiscus L., in
die Pflanzgrube zu setzen (Col. V 10, 9 = arb.
20, 3. Pall. ebd.). Endlich wird noch eine An-
weisung dafur gegeben. wie man Fxuh- zu Spat-
i

. machen ktinne ; man solle namlich jene, wenn
sie noch klein (Col. V 10, 10 = arb. 21. 1) oder
so grofi wie eine Saubohne seien (Plin. XVII 254.
Pall. IV 10, 31), abschutteln, dann wurden andere
nachwachsen, welche spater (nach Col. ebd im
Winter) reiften.

3. Mittel gegen das Abfallen der
fruchte vor der Eeife. Dabei handelt es
sich vor allem um die Caprifikation, ioivac^q
und caprifieatio. Schon Herodotos 1 1 193 und
bei Athen. XIV 651c; vgl. Theophr. c. pi. HI
18, 1) spncht davon, dafi man in Assyrien die
weiblichen Dattelpalmen ahnlich wie (anderswo)
die F.-Baume behandle, indem man die Biaten-
nspe der mannlicben Stamme an die weiblichen
Baume binde, damit die Gallwespe, y/jjv t von
jener auf diese flbergehe and die Fruchte zur
Eeife bringe. Dabei schreibt er nicht nur den

wilden F., den oXw&oi, die Gallwespen zu, son-
dern irrtiimlich, worauf es hier aber nicht an-
kommt, auch den mannlichen Dattelpalmen. Eine
genauere Beschreibung gibt Aristoteles (hist. an.
V 146): ,Die Fruchte (igtveoll vgl. Eustath. II.

653, 54) der wilden F.-Baume enthalten die sog.
y>rjv€$\ dieses Tier ist zuerst ein klein es Wtirm-
chen, alsdann fliegt (schlfipft) der yrjv aus der
geborstenen Haut (der Mundung der Urne) hinaus

10 und dringt (lauft) in die iStva (d. h. wohl un-
reife Friih-F.) der zahmen Baume und. indem er
sie durchbohrt, bewirkt er, dafi die igivd nicht
abfallen; deshalb befestigen die Landleute die
wilden F t , Iqiva, an den zahmen Baumen und
pflanzen wilde in die Nahe der zahmen'. An einer
andern Stelle (gener. I 1, 2 p. 715 b 25; vgl.
Plin. XV 79) sagt er, dafi der wilde Baum selbst
keine (efibaren) Fruchte hervorbringe , aber zur
Garkochung derer des zahmen beitrage. Noch

20 ausfuhrlicher spricht Theophrast (h. pi. II 8) fiber
die Caprifikation: ,Da die ovh?i zu den Baumen
gehort, welche ihre Fruchte vor der Eeife abzu-
werfen ptlegen (vgl. c. pi. II 9, 3. Plin. XVI
109), so hilft man dem aufier durch andere Mittel
durch die Caprifikation ab; man hangt namlich
an den Baum wilde F., igivd ; aus diesen kommen
die yrfjvsg hervor, fressen die zahmen F. an und
durchbohren sie an der Spitze ; doch verhalten
sich die zahmen Baume verschieden in den ein-

30 zelnen Landern ; man sagt, dafi sie in Italien die
Fruchte nicht abwurfen, weshalb man dort auch
nicht caprifiziere; dies treffe auch fiir nordliche
(wo es keine Blastophaga grossorum gibt) und
magere Gegenden wie bei Phalykos im Megari-
schen und einige des korinthischen Gebietes zu;
bei Nordwinden werfen die Baume eher als bei
Sudwinden ab, besonders wenn jene kalt und
haufig sind ; doch kommt es auch auf die Baume
selbst an; die fruhen namlich werfen ab, die

40apaten aber nicht (vgl. Suid. 3. avxov), wie die
lakonischen und andern, die man deshalb auch
nicht caprifiziere' (§ 1). ,Die tp^vsg, welche von
den wilden Frtichten kommen, entstehen aus den
Kernen (!) ; als Beweis fuhrt man an, dafi, wenn
sie hervorkommen, keine Kerne darin vorhanden
sind

; die meisten (wobei es sich nur um die be-
fliigelten Weibchen handelt) lassen dabei einen
Fufi oder Fliigel zuriick (oder verlieren diese viel-
mehr bisweilen beim Einschliipfen) ; es gibt aber

50 noch eine andere Art yjijveg (Schmarotzer- oder
Schlupfwespen ?) , welche xevtqlvcu genannt wer-
den, untiitig wie die Bienendrohnen sind, die
andern yrfvss toten, wenn sie in die F. ein-
schliipfen, selbst aber darin sterben' (§ 2; vgl.
Plin. XVLT 255). ,Man erkennt die caprifizierte.
F. daran, dafi sie rot, bunt und kraftig ist, wah-
rend die nichteaprifizierte weifi und schwach ist;
man bringt die wilden F. zu den der Caprifika-
tion bediirftigen, wann es geregnet hat; wo der

60 meiste Staub ist, wachsen die meisten und kraf-
tigsten sQivd' (d. h. wilde F.; § 3). ,Wenn
wZies (vielleicht eine Kaferart) auf den zahmen
Baumen entstehen (vgl. h. pi. IV 14. 10), fressen
sie die rprjveg auf; um dem abauhelfen, bindet
man Krebse an, da diese von den xvwres be-
fallen werden* (§ 3). Von den ytijveg sagt er noch
an einer anderen Stella (c. pL II 9, 5f. = Plin.
XV 80), sie entstanden auf den wilden Baumen
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weil diese ihre Frii elite nicht zur Vollendung
bringen konnten und die Natur wie bei andern
faulenden Dingen auch diese Tiere hervorbringe

;

da sie aber keine Nahrung vorfanden, suchten sie

diese bei dem, was ahnlich sei, namlich den sQivd,

d. h. den zahmen P. In diesem Kapitel (c. pi.

II 9; vgl. Plin. XV 81) bespricht er auch aus-

fiihrlich die physiologische Wirkung der Capri-
fikation, wobei freilich hochstens die Tatsachen,

dann auch bei rOmischen Schriftstellern, obwohl
die Remer die Caprifikation erst verhaltnismaBig
spat und selten angewandt haben, und spateren
griechischen andere Angaben tiber die Zeit, in
welcher sie vorzxinehmen sei. So gibt Columella
(XI 2, 56) die zweite Halfte Juli dafur an und
bemerkt, einige glaubten, dafi caprifiziert werden
musse, damit die Frucht nicht abfalleundschneller
reife. Palladium (VII 5, 2) gibt den Juni an uud

auf welche er sieh zm Erklarung derselben be- 10 bemerkt (IV 10, 28): ,Einige pflanzen zwischen
ruft, Ton Interesse sind: Es gebe zwei Ansichten

;

die eine sehe die Ursache fiir das Nichtreifen,

bezw. Abfallen der zahmen F. in dem Tjberaiafi

sowohl von iiuBerer als innerer Feuchtigkeit nebst
der in dieser eingeschlossenen Luft; die ipfjvss

fiffneten die F., so daB die innerc Feuchtigkeit
nebst der Luft. entweiehen ko'nne und iiberhaupt
die iibcrmaBige Feuchtigkeit von den y>fjveg ver-

zebrt werde: die Spat-F. fielen nicht ab und be-

den zahmen Baumen einen wild en, damit sie nicht
an die einzelnen Baume Wild-F. anzuhangen
brauchen; m die Sonnenwende sind die zahmen
Baume zu caprifizieren, namlich grossi der ea-
prificus darati zu hangen, welche wie eine Guir-
lande auf einem linnenen Faden aufgezogen sind'.

Den 15. Juni finden wir bei Ps.-Demokritos (de
symp. et antip. inFabricius Bibl. gr. IV 336),
den Juni bei einem Geoponiker (III 6, 4). Er-

diirften auch nicht der Caprifikation, weil sie 20 wahnt wird dieses Verfahren noch offers (So-
infolge der warmen Jahreszeit keine Luft (von

auBen) aufnahmen, an sich etwas trockener seien

und sich erst spat mit Feuchtigkeit anfiillten,

so daB die Baume sogar Bewasserung verlangten.

Nach der anderen Ansicht bewirke nur ein tiber-

maB an auBerer Feuchtigkeit das Abfallen der
Fruchte; diese schlossen sich, wenn die tpfjvEg

eingedrungen seien, so daB wedcr Tau noch Staub-
regen sie vcrderben konnten ; auch bestreue man,

phokles s. u. XIV. Plin. XVI 118. XVII 254,
XXIII 120. Plut. symp. VII 2, 2. Poll. I 242.
Pausanias lexicogr. bei Eustath II. 653, 55. Geop.
X 5. 48, 2. Hesych. s. av^ivaoxog mid tgivaoat.

Phot. s. EQtva&tv. Eustath. Od. 1964, 2; bes.

Basil. Magn. homil. V in hexaem. § 7 bei Migne
Patr. gr. XXIX 112. Etym. M. 108, llff. Etym.
Gud. 57, 35ff.). Man pfropfte dabei mitunter je

einen wilden Zweig auf die zahmen Baume, nra
wenn man keine wilden F. habe, die zahmen mit 30 die wilden Fruchte gleich zur Hand zu haben
Sand und bestaube sie, damit sie sich schlossen

;

die Spat-F., welche der Caprifikation nicht be-

nutigten, seien zuerst geschlossen und offneten

sich erst spater, wann sie schon gegen Witte-
rungseinflusse gekraftigt seien. Doch bleibe bei

der zweiten Ansicht, daB namlich die F. nach
dem Eindringen der yrjvsg sich schlossen, uner-
kliirt, wie das sicherlich vorhandene Ubermafi an
innerer Feuchtigkeit entfernt werde und bei Nord-

(Geop. X 48, 3). Die Caprifikation durch Be-
streuen mit Sand und durch Aufwirbeln von Staub
zu ersetzen, hielt Theophrast (c. pi. II 9, 10) fiir

mOglich. sofcrn dadurch die F. getrocknet wtirden

(vgl. o.). Nach ihm (h. pi. II 8, 3) wurde auch
behauptet. daB man auch mit Polei, Teucrium
polium L., mit aiyixvoo;, d. h. wohl mit Ononis
antiquorum L., und den auf der Ulme wachsenden
Hohlkorpern caprifizieren kCnne, da auch auf

wind, der die Fruchte schliefie, diese gerade ab- 40 diesen gewisse Tierchen lebten. Noch heute kommt
fielen, wenn sie nicht etwa, durch diesen Wind
getrocknet, aufplatzten. Naturlich brauchten die

Baume auf magerem Boden und in nordlichen
Gegenden nicht caprifiziert zu werden, weil dort

die Fruchte wegen der geringen Nahrung von
Natur trocken seien, ebensowenig da, wo die Ve-

getationsbedingungen eine so gliickliche Mischung
zeigten, daB der Baum eine geeignete Nahrung
finde, auch da nicht. wo vlel Staub sei, da auch

es in Griechenland vor, daB man, wenn keine
wilden F. zur Hand sind, die durch Aphiden
(Blattlause) hervorgebrachten blasigcn Auswiichse
der Ulmen und Pappeln branch t, da diese in der
Einbildung der Landleute dcnselben Dienst tun
(Th. v. Heldreich Nutzpfl. usw. 21). Auf den
Ulmenbliittern bildet namlich die Schizonera la-

nuginosa bis faustgroBe blasige Gallen, welche
^ich in Italien im ilai offnen, die Tetraneura

dieser trockne. Ubrigens mache die Caprifikation 50 ulmi saubohnengroBe Ausstulpungen, welche sich
die oi-xa schlechter, da diese, von den iprjveg ent-

J '—L :— T~ 1: t,JV— -— -
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leert, erst recht Saft an sich zfigen, weshalb einige

lieber die Caprifikation unterlieBen und die Ver-

kaufer sogar dem Geschmack der Kaufer ent-

sprechend die ihrigen als nicht caprifiziert an-
priesen. Andererseits aber caprifiziere man auch
die wilden F.. damit sie nicht abfielen. HOch-
lichst befremden muB, dai^ nach dem obigen so-

wohl Theophrast als auch jedenfalls Aristoteles

dort im Juli offnen, um die neue Generation
hinauszulassen. Nach Fraas (bei H. O. Lenz
Bot. der alten Griechen und Romer 1859, 934)
sollen auf Teucrium polium und Ononis anti-

quorum eine Menge Gallwespen gefunden werden (?).

Die Gallen der Ulmen werden auch von Palla-

dius (IV 10, 28) zum Ersatz empfohlen, auBei-

dem noch Zweige des Eberreises, Artemisia abro-

tanum L., aufzuhangen oder WidderhOrner an
nur die Fruh-, nicht die Spat-F. caprifiziert wer- 60 den Wurzeln zu vergraben oder die Stamme auf-
den lassen (vgl. auch o. Ill 1 das fiber <?*?/.!?!

Gesagte). Zwar bemerkt jener (c. pi. II 9, 5)

aucb, daB, wenn man wilde an zahme Baume
pflanze, man die friihen an die frflhen, die spaten
an die spaten und die mittleren an die mittlereu
seize, damit jede Art zu der ihr passenden Zeit
caprifiziert werde, doch iat anch hler wenigstens
die Erwahnung der fr&hen aaffallend. Wir finden

zuritzen, daB der Saft ausfliefie. Manche glaubten
den beabsichtigten Zweck auch dadurch zu er-

reichen, daB sie die Stecklinge verkehrt einsetzten

oder den jungen Pflanzlingen nach dem Ans-
schlagen die Spitze wegnahmen (Theophr. h, pi.

n 6, 12; vgL I 3, 3. Plin. XVII 84). Das bei

den ROmern zuerst fiblicbe Verfahren , mit dem ^

man das Abfallen der grossi zu verhuten snebte,
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finden wir bei Cato (93f. und bei Plin. XVII 263;
vgl. 256 und Pall. IV 10, 30), welcher rat, die

Erde rings um den Stamm aufzugraben, Stroh
um ihn zu legen und Olabgang mit Wasser darauf
zu giefien; auch solle man, wenn der Frtihling

herannahe, den unteren Teil des Stammes ttichtig

mit Erde behaufeln. Bei Varro findet sich nichts

iiber diesen Gegenstand. Spater bestrich man
den Stamm auch mit Betel (Pall. IV 10, 30.

Geop. X 48, 2. Ps.-Demokritos de symp. et antip. 10

in Fabricius Bibl. gr. IV 336) oder Maulbeeren
(Geop. ebd. 1), streute an die Wurzeln Salz und
Seetang (ebd. 2, vgl. X 55), hing lctzteren (Pall.

Ps.-Democr. ebd.) oder einen Seekrebs mit Eaute
an die Zweige usw. (Pall. ebd.). Der heutigen
ogliaxione (vgl. o. I) entsprechend bestrich man
die F., um sie schnell zur Reife zu bringen, wenn
sie anfingen, sich zu roten, mit einem Gemenge
von 01, Pfeffer und Zwiebelsaft (Pall. ebd. 31)
oder Taubenmist (Geop. X 51, 4, vgl. 2). 20

VII. Konscrvierung. Eleine beblatterte

Zweige werden zu Biindeln zusammengebunden,
in Olabgang gelegt und von der Luft abgeschlossen

;

doch mufj das, was man hineinlegt, etwas herbe
sein (Cato 101). Dabei kann es sich wegen des
"Wortlautes {ramulos cum foliis) kaum wie bei
den Myrten, obwohl mit diesen ebenso verfahren
wird (Cato ebd.), um die Erhaltung der Fruchte
handeln (vgl. Geop. XI 8; tiber Granaten Varro
I 50, 3), vielleicht aber um die der Zweige, da 30
sie wohl als Setz- oder Pfropfreiser verwandt
werden konnten. F. halten sich frisch in einge-
kochtem Most (Cato 143, 3), oder wenn sie reihen-
weise, olme daB sie sicb beruhren. in Honig ge-
legt werden I Pall. IV 10, 33. Geop. X 50, 5);
oder man rnacht in die Einde eines Flaschen-
kurbis Locher, steckt in jedes Loch eine F., be-
deckt dieses mit dem herausgenommenen Einden-
stiick und hangt den Kiirbis da auf, wo kein
Feuer und

_

kein Rauch ist (Pall. ebd. Geop. 40
ebd. 3). Die in Blatter einer Verbascumart ge-
hiillten fkus sollen nie faulen (Plin. XXV 121).
Einige legen noch nicht ganz reife F. mit ihren
Stengel n in ein neues irdenes GefaB und lassen
es in einem mit Wein gefullten Fasse schwimmen
(Pall. ebd.). Andere bedecken die F. mit einem
glasernen Pokal und streichen um diesen Wachs,
so daB die Luft keinen Zutritt hat [Geop. ebd.
6). Als die Zeit, in welcher man die F. trocknet,
ivird die zweite Halfte des Augusts angegeben 50
(Col. XI 2, 62). Ebenso wie die Griechen nicht
nur eine Sorte (s. o. Ill 1 und V B 4 ), scheinen
auch die Romer selbst in spaterer Zeit, als sie
schon die caricae eingefuhrt hatten, nicht allcin
diese, sondern auch andere F. getrocknet zu haben,
sofern aufier den caricae auch ftei siceae oder
aridae genannt werden (z. B. Pelagon. 131 227
Marc. Emp. 18, 13. Cael. Aurel. chron. 111*113)!
Plinius (XV 82) sagt, man trockne (nur) die guten
Sorten und bewahre sie in Kapseln auf, besonders 60
auf Ebusus und dann bei den Marrucini ; in Asien,
welches sehr reich an F. sei, wiirden T5pfe da-
mit angefullt, in Ruspina Kriige ; ferner (ebd. 70),
daB zum Trocknen an der Sonne, so dafi sie ein
Jahr lang brauchbar blieben, die F. des Pom-
peins, die mariscae und die, welche bunt wie
das Blatt des Kohrs sei, d. h. vielleicht die afri-
eana hanmdinaceat am geeignetsten seien. Man

bedient sich dabei eines geflochtenen Schutzdaches,
fieariae crates (Cato 48, 2; vgl. Col. XII 15, 1).

Wenn die fid aridae sich halten sollen, so mufi
das GefaB, in welchem sie aufbewahrt werden,
mit Olabgang impragniert sein (Cato 99 und bei
Plin. XV 34). Die im Backofen gedonten ovna
miissen nicht auch in diesem, sondern an der
Luft abgekuhlt werden, damit sie nicht hart
werden (Ps,-Ariatot. probl. XXII 10). Die ver-
schiedenen Methoden, welche man beim Trocknen
befolgte, gibt Columella (XII 15) an, dessen Worte
in Ktirze folgende sind: ,Die reifen fwi werden
auf einer Unterlage von Rohr, die sich zwei FuB
tiber den Erdboden erhebt, an der Sonne ge-
trocknet

; in der Nacht werden sie durch ein aus
zwei Hiirden bestehendes Dach, crates pastorales,
vor Tau und Regen geschutzt (§ 1): wenn sie

getrocknet sind, werden sie iiber eine Schicht von
getrocknetem Fenchel in ausgepichte Topfe ge-
stampft, und, nachdem sie auch oben mit ge-
trocknetem Fenchel bedeckt sind, werden die
Topfo luftdicht verschlossen' (§ 2). ,Einige lassen
die fici ohne Stengel ein wenig an der Sonne
trocknen, zerstampfensiemit den Fufien zusammen
mit gediirrtem Sesam, agyptischem Anis, Fenchel
und Kummelsamen zu einer Art von Mehl, wickeln
davon kleine Portionen in Feigenblatter , lassen
sie auf Hiirden trocknen und bewahren sic in
gepichten GefaBen auf; oder sie fiillen das Mehl
auf TSpfe, stellen diese in den Backofen und
bringen sie, wenn das Mehl trocken geworden,
auf den Boden' (§ 3f.). ,Andere suchen die dick-
sten, noch grunen, fici aus und spreizen sie in
zwei Halften auseinander (vgl. o. Ill 2 dupli-ces);

wenn sie an der Sonne getrocknet sind, formen
sie diese, wie es die Afrikaner und Hispaner zu
tun pflegen, zu Stenien und Bliimchen, oder man
gibt ihnen die Gestalt von Broten ; darauf werden
die F._ nochmals an der Sonne getrocknet und
dann in GefaBen aufbewahrt' (g 5). Von den
vielen Methoden, welche (Gargilius) Martialis fiir

die Konservierung der caricae angibt, will Pal-
ladius (IV 10) nur die in ganz Campanien ub-
liche anfiihren: ,Die fici werden auf Flechtwerk
bis zum Mittag ausgebreitet gelassen und noch
weich in einen Korb geschiittet; dieser wird in

einen erbitzten Backofen gestellt, aber drei Steine
untergelegt, damit er nicht anbrennt. und der
Backofen geschlossen ; wenn die fici gebacken
sind. werden sie, so heiB wie sie sind, zwischen
F.-Bliitter in ein anderes gut gepichtes GefaB
gelegt, dicht gepreBt und sorgfaltig mit einem
Deckel geschlossen' (§ 34). ,Bei Regen wird das
Flechtwerk mit den F. unter Dach gebracht,
diese durch untergestreute Asche getrocknet, in
zwei Teilegespalten und in Kastchen aufbewahrt;
andere breiten maBig reife und vorher auseinander-
gespreizte ficus auf Flechtwerk aus, um sie an
der Sonne trocknen zu lassen, und bringen sie

nachts unter Dach, (§ 35}. Noch andere Ver-
fahren sind Iulian. ep. 23 [24], 16f. und Geop.
X 54 angegeben. Bei den Romern war es auch
an Feiertagen gestattet, F. zum Trocknen aus-
zubreiten (Col. II 21, 3).

VIII. Preise. Einen Marktpreis von 2 Chal-
kns (zusammen noch nicht 4 Pfennig) fur die
Choinix = 1,11 loxa&€$ in Athen zur Zeit des
Kynikers Diogenes sah Teles (bei Stob. V 67),



welcher gegen Ende des 3. Jhdts. t. Chr. schrieb,

fQr gering an. Im J. 250 v. Chr,, wohl einem
sehr billigen Jahre, bezahlte man in Rom fiir

1 Congius = 3,27 1 Weill oder 30 Pfd. — 9,82 kg
trockener fiei 1 (Triental-)As = ca. 9 Pfennig
(Varro bei Plin. XVIII 17). Um die Mitte des
2. Jhdts. v. Chr. kostete in Lusitanien, wo alles

sehr billig war, 1 Talent = ca. 26,2 kg avxa
3 Obolen = ca. 45 Pfennig (Polyb. XXXIV 8,

9). Der Hcker liefi sich die ersten fiei tener 10
bezahlen (Lucil. bei Non. 154, 24). Im Maximal

-

tarif de3 Diocletian vom J. 301 (6, 78ff.) ist der

gleiche Preis toti je 4 Denaren = 7,3 Pfennig
angesetzt fiir 25 Stuck bester ficus oder 40
zweiter Sorte, 25 Stuck flcus earicae (friscTie

earicae*}) oder 1 Sextar = 0,547 1 earicae pressae
(getrocknet earieae'i) und fiir ein in den Stein-

inschriften nicht erhaltenes Quantum flcus du~
pliees.

IX. Wirtschaftlich.es in Inschriften. 20
Unter den Bedingungen fiir die Verpachtung der

dem Zeus Temenites auf Amorgos gehorigen Lan-
dereien wohl aus dem 3. Jhdt. v. Chr. (beiDit-
tenbergeT Syll. 2 531) findet sich die Verpflich-

tung, wahrend des Pachtjahres die Erde um die

dort auch vorhandenen F.-Baume unter Andro-
hung einer BuBe von 1 Obol fiir jeden Baum um-
zugraben (Z. Ill) und zehn neue anzupflanzen
(Z. 31) oder im Unterlassungsfalle 1 Drachme
pro Pfianzling zu zahlen (Z. 35). Laut eines 30
Katasters von Mytilene aus dem Ende des 3. Jhdts.

t. Chr. befanden sich mehr als 70 F.-Baume im
Besitze eines Privatmannes (bei Ch. Michel Ke-
cueii nr. 593). In einem andern Kataster von
Lesbos (col. VIII) ist eine mit F.-Baumen be-

standene Bodenflache angegeben (C. Cichorius
Athen. Mitt. XIII 1888, 45. 48). In einer tune-

sischen Inschrift von Henchir Mettich aus der
Zeit Traians, der sog. lex Manciana, welche die

Pachtbedingungen fiir eine kaiserliche Domane40
jener Gegend enthait, finden sich auch Bestim-
mungen fur die F.-Pflanzungen (II 13ff. IV 2ff.

;

s. bes. 0. Seeck im Neuen Jahrb. f. Philol.

I 1898, 631f. 633).

X. Nahrung. Die F. waren eine beliebte

Speise der Armen {Ar. Vesp. 303. Alexis bei Athen.
II 55 a. Archestratos ebd. Ill 101 d) und ge-

wohnlicher Biirger beim Nachtisch (Plat. rep. II

372 c). Dies gilt besonders fiir Attika [s. o. V
B 4). Von Platon wird erzahlt, daB er ein Lieb- 50
haber von F. gewesen sei (Athen. VIII 276 f).

Der Kaiser Augustus, der die einfache Kost liebte,

afi gern frische biferae (Suet. Aug. 76), d. h.

wohl Friih-F. Die Athleten nahrten sich von
trockenen F., bevor Pythagoras sie an die Flcisch-

kost gewGhnte (Plin. XXUI 121 = GargiL Mart.
49. Rufus Ephes. bei Orib. coll. med. I 40. Diog.
Laert. VIII 12. Porphvr. de abst. I 26. Isid.

XVII 7, 17). Jfingst, sagt Plinius (XV 82), hat
man gefunden, dab beim Genufi von Kase frische 60
F. das Salz ersetzen konnen (vgl. o. V B 4 chia).

Getrocknete ersetzen zugleich Brot und Zukost
(ebd.). Wohl etwas ungenau sagt Iulianus (ep.

23 [24], 14), daB frische F. nur in der 6xa>Qa
t

d. h. zur Zeit der Reife der Baumfrfichte (Fruh-
herbst ?), gegesaen warden, wahrend an der Sonne
getrocknete nach ihm (ebdL 8) bis zur n&chsten
Emte vorhalten sollten (vgL Plin. XV 70). Wenn

die Arbeiten des TJnigrabens im Weingarten be-

endet waren, also jedenfalls wohl nach der Sommer-
wende, alien die gefesselten Sklaven F. und sollten

von da ab und den Winter hindurch vier statt

funf Pfund Brot erhalten (Cato 56 und bei Plin.

XV 82). Die getrockneten dienten wahrend des
Winters den Landleuten zum TJnterhalt (Col. XII
14). Die miXdfc) (Poll. I 242. Long. HI 20.
Hesych.), das Ttaldaiov (Ar. Pas 574. Poll. VI
81) oder xalafttov (Polemon perieg, bei Athen.
XI 478 d. Alciphr. Ill 20, 1) war eine Art Euchen
(Her. IV 23. Theophr. h. pi. IV 2, 10), der (meist)

aus getrockneten F., loxadsg (Eratinos bei Poll,

ebd. Lucian. piscat. 41. Hesych. s. tfyyvyQia)
oder earicae (Corp. gloss, lat. IV 266, 29. 373,
16. V 380, 20. 472, 7), gepreBt (Schol. Ar. Pax
574) war. Man bereitcte ihn in Syrien (Amyntas
bei Athen. XI 500 d), in Attika (Lucian. ebd.;

vgl. u. XIX iiber Plynterien), wo er aber keinen
sonderlicheu Geschmack hatte (Alciphr. 51, 2),

und am besten in Earien (Lucian. vit. auct. 19).

Far hebr. ribas nb^J — F.-Kuchen (1 Sam. 25,

18. 30, 12. 2 Reg. 20. 7. 1 Chron. 12, 40) wird
in den Septuaginta 7ia).dih] gesetzt. Moglicher-

weisc ist auch das griechische Wort aus dem
Semitischen entlehnt (so H. Lewy Die semiti-

schen Lehnwflrter im Griech. 1895, 77). Wohl
nur ein anderer Name dafiir war togas xomri
(Poll. I 242). Die Gestalt, die wohl nach Coin-

mellas (XII 15, 5) Angaben iiber das Trocknen
der F. sehr verscbieden gewesen sein wird, soil

bei den Griechen die eines Ziegelsteins gewesen
sein (Hieron. comm. in Os. 1 et Ezech. 6 fin,).

Der heutige griechische F.-Kuchen, welcher aus

halbgetrockneten und zerschnittencn F. und fein-

gepulvertem Thymian oder Saturei und mitunter

auch Nussen oder dgl. im Ofen gebacken wird,

soil sich librigens Jahre lang halten (vgl. H.

Hirzel D. Hauslesikon II 1859, 729).

Was die Eruahrung der Tiere mit F. betrifft,

so setzen die Ein der davon Fett an (Arist. hist,

an. VIII 04) : die unreif abgefallenen F., dkvvfrot

toiv ovxwv, sind eine gute Nahrung fiir Schafe

(Geop. XVIII 2, 6). Schweine fressen F. gern

(Ar. Ach. 802) und werden damit gemastet (Arist.

hist. an. VIII 62. 141. Palladas in Anth. Pal
IX 487). Um ihre Leber schmackhafter zu machen
(Gal. VI 679 = Orib. coll. med. II 39 = Aet. II

127. Gal. VI 704 ; vgl. Poll. VI 49), mastet man
sie nach einer Erfindung des M. Apicius mit ge-

trockneten F. und tOtet sie dann plotzlich, nach-

dein man 3ie hat Weinmet saufen lassen (Plin.

VIII 209). Schon friiher sah man die Leber einer

mit F. gefutterten Gans als Delikatesse an (Hor.

sat. II 8, 88 ; vgl. Plin. ebd.). Ihre Leber wird

sehr zart (Pall. I 30, 4 = Geop. XIV 22, 8; vgL

15) oder grofi (Geop. ebd. 11), wenn sie KlOfle

von zerstoBenen earicae 20 Tage lang zu fressen

bekommen. Die Leber aller Tiere kann dnrch

den GenuB trockener F. schmackhafter gemacht
werden und wird dann ovxwxov genannt, doch

trifft dies besonders fur die der Schweine zu (GaL
Orib. Aet. ebd.). Bei spaten lateinischen Schrift-

stelleni findet sich das entsprechende Wort ficatum.
Dieses wird auch mit ovx&>t6p (Corp. gloss, lat.

H 441, 19. in 218, 37. 2SS, 38. 576, 17. 653,
11. V 200, 13. 599, 49; vgl. HI 218, 37) oder

ieeur (ebd. V 200, 14) geglichen. Ntir einmal

(Vesp. iud. coci et pist. 84. 85 bei Baehr&ns
Poet. lat. min. IV 329) wird fieatwm gleich hinter

syeottmi genannt, so daB dieses die Ganse-, jenes

die Sauleber bezeichnen kann. Das fieatum opti-

mum im Maximaltarif des Diocletian vom J. 301

(4, 6) halt H. Bliimner (D. Maximalt. d. Diocl.

1893, 74) wohl schon wegen des Zusammenhanges

und auch wegen der erwahnten Notiz des Galenos

mit Becht fiir eine Schweinsleber ; der Preis des 10

Pfundes = 0,327 kg ist auf 16 Denare = 29

Pfennig angesetzt. Das ficatum, welches nach

Apicius (263f.) in einer Weinbruhe, fiir welche

er das Rezept angibt, genossen werden sollte,

halt Schuch (in s. Ausg. vom J. 1874) dagegen

fur eine Ganseleber. Das gerostete fieatum por-

oinum erklart Anthimus (21) fur eine weder den

Kranken noch Gesunden zutriigliche Speise und

gibt die Zurichtung fiir Gesunde an. Die von

den alten stammenden modernen Namen ngr. 20

avxotxi, it. fegato, ixi.foie, span, higado bezeichnen

die Leber schlechthin, it. fegatello ein Stiickchen

gebackener Leber, meist vom Schwein, welches

in das Netz des Tieres gehullt wird. So findet

sich denn schon im Ausgang des Altertums fiea-

tum lupi (Marc. Emp. 22, 34) und fieatum bu-

bulum (Ps.-Theod. Priscian. p. 332, 6 Rose) zur

Bezeichnung der Wolfs-, bezw. Rindsleber. Die

Drosseln sollten mit F. und Spelt (Varro III 5,

4) oder trockenen F. und Staubmehl (Col. VIII 30
10, 3. Pall. I 26, 2) gefuttert werden, Auch
Wein oder Essig bereitete man aus F. und zwar
auf verschiedene Weise. In Gegenden, wo Mangel
an Wein und daher auch an Essig ist, sammelt
man bei Beginn der Eegenzeit abgefallene mog-
lichst reife F. und laBt sie in einem Fasse giiren,

bis sie sauer werden und aus ihnen ein scharfer

Essig ausfiieBt, oder laBt sie in Wasser garen

und kocht die gewonnene Fliissigkeit, bis sie alle

Unreinlichkeit mit dem Schaume ausgeschieden 40
hat (Col. XII 17; vgl. Geop. VIII 41, 3). Auf
Kypros wird der xarogxitris oder avxlz^Q (scil.

ohog) aus getrockneten F. bereitet, indem man
sie zuerst in Wasser legt und dann zu der ge-

wonnenen Fliissigkeit ebensoviel ungegorenen Tre-

sterwein gieBt; der so gewonnene Essig hat me-
diziniscbe Eigenschaften (Diosc. V 41). Durch
Auspressen der F. in Wasser wird der sycitcs

gewonnen, welchen einige pharmiprium oder tro-

ckis nennen, oder wenn er nicht siifi sein soil, 50
nimmt man statt des Wassers Wein trester; auch
aus der Oypria fieus (Ficus carica oder Ficus
sycomorus ')) wird Essig bereitet, der besser ist

aU der alexandrinische (Plin. XIV 102). Das
F.-Getriink, ovxivov .to'mce, macht wie der Wein
trunken (Plut. amator. 5 fin.). Einige machen
aus (noch) grunen F. Wein, indem sie ein GefaB
halb mit diesen halb mit Wasser fallen und die

weinartiggewordene Fliissigkeitdurchseihen (Geop.
VII 35, 3). Das Laub wird an Binder (Cat. 54, 60
4 und bei Plin. XVI 92) und Schafe (Varro II

2, 19), an letztere in getrocknetem Zustande
(Geop. XVIH 2, 6) verfattert.

XI. Anderer Nntzen. Vom Holze ist schon

oben die Rede gewesen (V B 1). Bei der Kase-

bereitung diente der Saft des Baumes (vgL o. V A)
wie das Laub dazu, die Milch gerinnen zu machen
(s. Art. Kase. Diosc. I 183. Plin. XVI 181.

XXIII 117. Plut. symp. VI 10. Athen. XIV 658 c.

Pall. VI 9, 1. Geop. XVIII 19, 2. Schol. II. V
902), auch der Zweige (Varro H 11, 4. Col. VII
8, 2. Diosc. II 77. Geop. ebd. Hesych. s. xqclSij)

und der Blatter (Geop. ebd. und 19, 2. Eustath,

II. 619, 42). Wenn der Saft aus dem Starom
hervortropft, wird er in Wolle aufgefangen, diese

in etwas Milch abgespiilt und letztere der zum
Gerinnen zu bringenden Milch zugesetzt (Aristot.

hist. an. Ill 104). Dieser Saft, sei es des wilden
sei es des zahmen Baumes, was im Einzelfalle

fraglich erscheinen kann, wurde auch einfach

dnos, Saft, genannt (Horn. II. V 902, vgl. Schol.

Empedokles bei Plut. de am. mult. 5. Ps.-Hipp.

II 362 E. Aristot. gener. I 88. II 38. IV 72. 76;

meteor. IV 7, 11. Varro r. r. II 11, 4). Der Saft

der zahmen Friichte wird durch AufguB von
Wasser gewonnen (Theophr. c. pi, VI 11, 2); aus

den Zweigen des wilden Baumes wird, wenn sie

noch nicht getrieben haben, der Saft ausgepreflt

und in den Schatten gestellt (Diosc. I 184; vgl.

Plin. XXIII 117). Molke, in diesem Fall o/jaiov

ydla genannt, wird gewonnen, wenn Milch beim
Eochen mit einera eben abgeschnittenen F.-Zweig
umgeriihrt und ihr ein Sechstel Sauerhonig zu-

gesetzt wird (Diosc. II 77; vgl. Plin. XXVIII 126).

Die maltha, eine Art Kitt, kann aus den zahmen
Friichten und andern Substanzen hergestellt wer-

den (Plin. XXXVI 181. Pall. I 40 [41], 1). In
einer Umhiillung von F.-Blattern wurden ver-

schiedene Speisen gebacken (Ar. Ach. 1101 ; Equ.
954, wo die Scholien Naheres bringen. Istades bei

Athen. Ill 77 d. Archestratos ebd. VII 278 c.

Aristarch Schol. Ar. Ran. 134) und verschiedene

Friichte aufbewahrt (Col. XII 16, 3. 47, 1. Plin.

XV 60. 66; vgl. Philostr. im. I 30).

XII. Medizinisehes. Was die von den Arz-

ten gebrauchte Terminologie betrifft (vgl. o. II

und III), so scheint sie bei alien dieselbe zu sein

;

namentlich bedeuten ovxov und fieus die reife Spat-

F. , olvvdog die nicht ausgereifte zahme Friih-

oder die noch unreife Spiit-F. , lay/ti und eariea

im allgemeinen die getrocknete F., grossus die

wilde und die unreife zahme F. Das (noch) griine

ovxov fiihrt ab und erwarmt wegen seines siifien

Saftes; die friihesten ovxa sind die schlechtesten,

weil am saftigsten; die besten sind die spatesten

ovxa; die getrockneten avxa verursachen Hitze

und fiihren ab (Ps.-Hipp. I 690 K.). Das ioivsov,

die wilde F. , ist hart (ebd. II 576). Besonders
zur Reinigung der Gebarmutter wurden, meist in

Gemeinschaft mit andern Mitteln, von den Hippo-

kratikern angewandt: ovxa (ebd. II 562. 593. 737.

740. 743. 802), gewehnliche (539) und winterliche

olwdoi, d. h. wohl unreife Spiit-F. (564. 731. 733.

739), loydSsg (603; vgl. I 479) und die abge-

schabte Rinde eines Zweiges (I 478). Im Mutter-

zapfchen das ovxov mit anderera bei Gebarmutter-
vorfall (I 480) und mit Soda bei Verschlufi und
Verhartung des Muttermundes (III 32), eine ge-

trocknete und zerriebene o).w&og bei Gebarmutter-
ausfluB (II 766). Wenn sich die Gebarmutter
umgelegt hat und kein MonatsfluB eintritt, wird
sie mit dem Dampf der in Wein gelegten eQtvcd

gebaht (ebd. U 151). Wenn sich die zu ibr fah-

renden BlutgefaBe mit Schleim angefullt haben,
spult man mit dem Abwasser (ebd. 546) oder dem
Dekokt von oXw&ot (679). Ein mit dem Saft des



Baumes getr&nktes Mutterzapfchen dient zur Off-
nung des Muttermundes (ebd. II 748), und um
eine Frau schwanger zu machen (594). Zur Reini-
gung von Wunden werden die Blatter des zahmen
Baumes aufgelegt (ebd. II 410. Ill 314) oder der
Saft desselben (III 322) und des wilden (317) ge-
braucht. In hohle, bereits gereinigte Wunden
bringt man das Innere der hxddsg (ebd. III 3191)
oder den Saft des zahmen (ebd. 320) und wilden
Baumes (321). Wenn der hintere Teil der Zunge
entziindet ist (ebd. II 240) oder eine Geschwnlst
an der untern Zungenflache sich bildet (242),
wird mit einem Dekokt von ovxa gegnrgelt. Den
Leib befreien von Kot io/ddsg, auf die je sieben
Tropfen Euphorbiensaft getraufclt sind (ebd. I

100); ein Dekokt von weifien faxddeg wird bei
Gelbsucht getrunken (II 492), und bei Verschlei-
mung werden ovxa gegessen, nm zu erkennen, ob
ein kiinstlich herbeigefuhrtcs Erbrechen vollstan-
dig ist, da jene zuletzt ausgebrochen werden (4631).
Nasenbluten wird durch den Saft des zahmen
Baumes gestillt (ebd. II 97; vgl. Gal. XV 914).
Ein Umschlag mit ovxa verleiht dem Gesicht
Glanz (Ps.-Hipp. II 854). Fur wirksam gegen
alle Gifte hielt die ovxa Aristoteles (bei Iulian.
ep. 23 [24], 5; vgl. Suid. s. ovxov). Philotimos
(bei Athen. Ill 79 a-e) lobte unter den ovxa die
feuchten, welche cine klebrige, sufie und etwas
laugensalzige Eigcnschaft batten, als sehr leicht
verdaulich; der salzige Geschmack werde noch
durch Zusatz von Salz und der scharfe (vgl. Gal.
VI 5721) durch Essig und Thymian gesteigert.
Diphilos Siplmios (bei Athen. Ill 80b-c) sagt,
dafi frisehe ovxa wenig nahrten und schlechten
Saft hatten, aber leichter als getrocknete ver-
daut wurden; die gegen den Winter mit Gewult
reifenden seien schlechter als die zur rechten Zeit
reifenden; diejenigen, welche vielen Saft besafien
und wenig Regen erhalten hatten, seien fur den
Magen zutriiglicher , aber schwerer zu verdauen.
Schon Diokles Karystios (bei Orib. torn. Ill p. 176,
lOff. Bussem. et Daremb.) hatte geraten, bevor
man die ovxa esse, sie zu enthiiuten, ihnen durch
Sptilen den Saft zu entziehen und in kaltes Wasser
zu tauchen; diejenigen, welche kein kaltes Wasser
oder kein Verlangen nach ihnen hatten, sollten
sie nach der Mahlzeit, die andern vor dieser ge
niefien. Nach Mnesitheos Athen. (bei Athen. 11180 c)

sollte man rones Obst, auch ovxa, nur dann essen,
wenn ihr Saft weder unvenlaulich, noch faulig,
noch zu sehr durch die Witterung ausgetrocknet
seL Nach dem Genufi der ovxa mufi man ent-
weder reinen Wein oder Wasser trinken (Ps.-

Aristot. probl. XXII 8; vgl. Athen. Ill 79 e). Die
Frage jedoch , ob in diesem Falle das Wasser
warm oder kalt sein mtisse, wurde in beiderlei
Sinn beantwortet (Herakleides Tarent. bei Athen.
ebd.). Mehrere Dichter der alteren und mittleren
Komodie (bei Athen. UI 80 a-b) erklarten es fur
schadlich, ovxa urn die Mittagszeit zu essen.
Nach Pherekrates (ebd. 78 d) sind die Augen der
Kinder mit frischen ovxa zu reinigen, nach dem
Hiatoriker Demetrios Skepsios (ebd. 80 d; vgl.
Plin. XXIII 120) schadet der Genufi der mensch-
lichen Stimme, nach Herodotos Lykios (bei Athen.
in 78 d) eignet sich ihr Saft sehr zur Ernahrung
der Kinder. Die getrockneten ovxa sind feat und
nahrhaft, aber mit Ma6 zu geniefien (Pint, de

-L ClgC

tuend. sanit. 16). Nach Celsus gehOrt der milchige
Saft der Caprificus zu den Mitteln, welche eine
Abnahme des Korpers bewirken (V 7); erwarmt
die getrocknete fieus (II 27) , reinigt (V 5) , ver-
teilt (V 11), offnet sie, leitet sie in gekochtem
Zustand nach aufien ebenso wie gekochte grosst
(V 12), erweicht (V 15), lost und blaht sie den
Leib, aber weniger als die frisehe (DI 26. 29);
sind bei Krankheiten des Genicks Umschlage mit

10 ficus und zerstofienem Pfeffer zu machen (P7
6 p. 128, 22 Dar.); bei Husten nach dem Ge-
braueh anderer Mittel gerostete ficus zu essen
(IV 10; vgl. Diosc. I 183. Plin. XXHT 122 =
Plin. Iun. p. 37, 4 Hose. Marc. Emp. 16, 18.
Cass. Pel. p. 70, 1 1 Rose). Von Scribonius Largus
wird namentlich empfohlen, auf die von dem BiB
eines tollen Hundes herruhrenden Wunden die
zerriebene Rinde der caprificus zu legen (74;
vgl. Diosc. I 185. Plm. XXIII 119) und gegen

20 Geschwure im Schlunde mit einem Dekokt von
trockenen fiei zu gurgeln (66 = Marc. Emp.
14, 3. 41). Einen sehr umfangreichen Gebraueh
machte Dioskurides von den ovxa (I 183), den
alw&oi (185), dem Saft des zahmen (183) und
wilden (ebd. und 184) Baumes und der aus der
Asche verbrannter Zweige derselben gewonnenen
Lauge (186). Davon kann hier nur hervorgehoben
werden, dafi frisehe ovxa den Magen angreifen
und leichten Durchfall bewirken, die getrockneten

30 aber nahrhaft , erwarmend , noch mehr als jene
Durst erregend und dem Untcrleib wohltuend sein
sollen (183; vgl. Plin. XXIII 1201). Noch aus-
fiihrlicher, aber vielfach in Ubereinstimmung mit
Dioskurides spricht Plinius (ebd. 117n\) liber die
Sache. Besonders bemerkt er, dafi die spatesten

fid gesunder als die ersten seien, die capri-

fizierten aber nie gesund (120) und die caprificus
medizinisch viel wirksamer als die ficus sei (126).
In einem Fragment des Rufus Ephes. (471 p. 546

40 Daremb.) heifit es, dafi die F. den Leib losen, die
Verdauung beschleunigen und ohne Anstrengung
nahren, auch die trockenen Lob verdienen, da
sie schnell verdaut werden, geniigend nahren und
wannen und trockener als die frischen sind. An
einer andern Stelle (bei Orib. coll. med. I 40)
sagt derselbe , die ovxa seien besser als andere
Herbstfriichte, aber auch sie hatten einige Nach-
teile; die iozddeg ernahrten den Korper genngend.
Was Galenos sagt, ist verhaltnismaBig nicht viel,

50 aber vielfach fiir die spateren griechischen Arzte

mafigebend. Der Saft des wilden Baumes ist in

allem wirksamer als der des zahmen (Galen. XII
133. Orib. coll. med. XV 1, 18. 62. Paul. Aeg.
VLT 3 s. ovxij). Letzterer beifit nicht nur und
reinigt stark, sondern treibt auch Geschwure aus,

6ffnet die Mundungen der Gefafie und hebt flache

Warzen aus, kann auch abfiihren (Galen. PauL
Aeg. ebd.). Die wilden F. haben eine scharfe

und verteilende Eigenschaft, ebenso die zahmen
60 6iw&oi (Galen, ebd. Orib. ebd. 60 = eup. n 1,

17, 44. Paul. Aeg. ebd. s. ovxa). Letztere ver-

teilen daher gekocbt Geschwulste, in rohem Zu-
stande heben sie Warzen aus (Gal. XII 88; vgL
Scrib. Larg. 228 = Marc. Emp. 34, 76. Diosc.
I 185. Plin. XXIII 118. 125. Orib. coll. med.
XV l, 15, 4 = syn. IV 28, 15). Die ovxa haben
wie alle Sommer- und Herbstfruchte die Eigen-
schaft, schlechte Safte zu eraeugen, doch weniger
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als die ersteren, schnell und leicht durch den
Verdauungskanal zu gehen, und eine betrachtlich

reinigende Eraft, so daB nach ihrem Genufi die

Nierenkranken viele Steine ausscheiden; sie nahren

weniger als andere Herbstfruchte, machen kein

kompaktes und festes Fleisch, sondern ein etwas

schwammiges; sie blahen auch, aber wegen ihres

schnellen Durchgangs durch den Verdauungskanal

nicht auf lange; das vollkomrnen reife ovxov

schadet fast gar nichts und nahert sich den

ioxddsg; diese haben viel Nutzliches, aber bei zu

reichlichem Genufi schaden sie doch; denn sie er-

aeugen kein gutes Blut und daher viele Wiirmer;

sie besitzen eine verdumiende und schneidende

Eigenschaft, weshalb sie auch den Leib zur Aus-

scheidung reizen und die Nieren reinigen; sie

schaden der Leber und der Milz, wenn sie ent-

ziindet sind, ebenso wie die ovxa; wenn die ge-

nannten Organe aber verhartet sind, bringen sie

in Gemeinschaft mit einschneidenden und reinigen-

den Medikamenten kein en geringen Nutzen (Gal.

VI 570ff. = Orib. coll. med. I 39, 1; vgl. Gargil.

Mart. 49. Orib. coll. med. IU 23, 5 = syn. IV
22, 5; coll. med. Ill 24, 8 = syn. IV 24, 2. Aet.

I s. ovxa. Sim. Seth tzsqi ovxcov. Anonym, de

aliment. 48. 49 bei Ideler Phys. et med. gr.

min. II p. 273). Die vollkomrnen reifen ovxa
sind fast unschadlich: bei den loyd&EQ kommt es

darauf an, ob sie schnell durch den Verdauungs-
kanal gehen oder nicht; im letzteren Falle er-

aeugen sie schlechte Safte und Wurmer ; mit Nussen
und Mandeln bilden sie eine sehr gute Nahrung
<Gal. VI 792f. = Orib. coll. med. Ill 15, 191,
vgl. syn. IV 14, 19. Aet. II 252); einige halten

es fiir ein Schutzmittel gegeii Vergiftungen, vor-

her to/doEg mit Niissen und Raute zu essen (Gal.

ebd. 793). Frisehe ovxa sind wegen ihrer Feuch-
tigkeit weniger wirksam, entleeren jedoch den
Leib (Gal. XII 133; vgl. Orib. coll. med. LTI 29,

12 = syn. IV 28, 15). Die getrockneten haben
eine mafiig erwarmende Kraft und feine Teile;
sie vermogen verhartete Geschwulste zu erweichen
und verteilen dieselben sofort; wenn sie aber mehr
erweichen sollen, nmfi man Weizenmehl hinzu-
fugen, wenn mehr verteilen, Gerstenmehl; das
Brot halt die Mitte zwischen beiden ; die fetteren
iojadeg erweichen mehr; die von scharferem Ge-
schmack reinigen und verteilen mehr; die von
ihnen gewonnene Fliissigkeit ahnelt, wenn sie

lange in Wasser gekocht sind, dem Honig, auch
in Bezug auf die Wlrksamkeit (Gal. ebd. 132.
Orib. coll. med. XV 1, 18, 59; eup. II 1, 17, 44.
Aet. I s. ovxa; vgl. Gal. de victu atten. § 89.
Orib. coll. med. XLIV 4; syn. VII 28, 2). An
Obstruktionen leidende arte Leute mussen reife

ovxa anderem Obst vorziehen, im Winter aber
ioyadeg mit Brot geniefien (Gal. VI 352). Von
Oreibasios (coll. med. IX 34, Iff. = syn. I 26

:
3ff.

;

Tgl. syn. Ill 80, Iff.) wird namentlich noch eine
Balbe aus ovxa und einem wenig IrisOl gegen
Sehnenverhartungen und Gliederverrenkungen,
auch Verhartung der Milz und der Leber usw.
empfohlen. Nur von den ovxa und zwar fast
nur mit Bezug auf die fur die Kranken geeig-
nete Diat spricht Aleiandros TraU. (I 369. 585.
€01. H 27. 193. 473. 597 Puschm.). Von den
spateren rOmischen Arzten machten wohl nur
•Gargilius Martialis (49), welcher wesentlich dem

Plinius (XXin 122) folgt, und Marcellus Emp.
haufiger Gebraueh von dem F.-Medikament, letz-

terer sowohl von Teilen der caprificus (10, 82.

12, 28. 14, 21. 34, 76 usw.) als ungetrockneten

(8, 87. 10, 64. 32, 17. 34, 2 usw.) und getrock-

neten F. (7, 14. 16, 49. 18, 13. 27, 102 usw.) als

jungen Trieben des zahmen Baumes (z. B. 19, 3).

Nach Anthimus (87) sind die fietts, wenn sie ganz
reif sind, eine gute Nahrung. Tiber den Gebraueh

10 der F. seitens der Tierarzte ist schon oben (III

2 fin.) einiges gesagt; sie wurden zusammen mit
anderen Mitteln in den verschiedensten Fallen

angewandt (vgl. Ihms Index zu Pelagonius capri-

ficus, carica und fieus).

XIII. Vergleich und Symbolik. Tiber die

Sykophantie s. o. S. 21201, Tiber die kathartische

Bedeutung der F. s. u. XIX. Das Treiben

einer Hetare gleicht einem F.-Baum (ovxyj), wel-

cher vielen naschenden Krahen Aufenthalt ge-

20wahrt (Archilochos bei Athen. XIII 594 d). Ein
attischer Landmann pilanzt keine lakonischen F.-

bauine, weil diese F. tyrannisch und wegen ihrer

Volksfreundlichkeit klein ist (Aristophanes bei

Athen. Ill 75 a). Das Treiben eines Sykophanten
wird Geknister der F.-Zweige genannt ( Arist. Vesp.

436). Die Gehirnlappen werden $Qia genannt
(Arist. Kan. 134), wohl weil allerhand Speisen

in F.-Blattern gebacken wurden (s. o. XI fin.).

Wer sich im spatern Alter noch Kinder wunscht,
30 ist ebenso tOricht wie der , welcher im Winter

ein ovxov sucht (M. Aurel. comm. XI 33). Einen
Menschen von bauerischen Manieren nannte man
xgadotpdyos (Poll. VI 40. Hesych. Eustath. Od.

1409, 63), d. h. Esser von F.-Zweigen, auch ovxo-

<pdyos und io%ado(pdyos (Hesych. s. xQadocpdyog).

Ein KomOdiendichter befahl, einen Stutzer auf
mannlichen Gliedern von F.-Holz zu verbrennen
(Dion. Chrys. or. XXXIII p. 412, 36), der Liigen-

prophet Aleiandros verbrannte ein Werk des Epi-

40 kuros mit F.-Holz (Lucian. Al. 47) und der Kyniker
Proteus sich selbst auf einem Scheiterhaufen von
frischen F.-Kloben, durch deren Rauch er erstickte

(Lucian. de Peregr. morte 24). Vielleicht ist da-

bei der Rauch (vgl. o. \ B 1) ein Symbol der

Nichtigkeit. Magere Menschen werden <pif}aXeig

nach den getrockneten F. gleichen Namens (s. o.

V B 4) genannt (Schol. Arist. Ach. 802). Durch
schlechten Umgang verdorben wird jemand aus

einer ficus eine (unfruchtbare) caprificus (Mart.

50 IV 52).

XIV. Sentenzen und sprichwortliche
Redensarten. Wenn jemand in seinem Hause
viel Gold, aber wenige F. und zwei oder drei

Menschen eingeschlossen hat, wird er merken, wie
viel besser die F. als das Gold sind (Ananios bei

Athen. Ill 78 f). Sophokles (ebd. 76 c) lafit je-

mand an einen andern die Worte richten .-r£rfc>j>(?)

egtros dyoeTog ojv ig fiomoiv a'/lovg l^sQivd^sig

(Du, eine trotz ihrer Reife? ungeniefibare Wild-

60 F., caprificierst andere); von Eustathios (II. 1205,

3) wird ihnen der Sinn beigelegt: Wie willst Du
Ignorant andere belehren? Die vorwurfs voile

Frage ob dk ovxa pC ahelg richtet an seinen Sohn,
der sich F. wfinscht, der Chorftihrer, welcher fur

seine Familie notwendigere Dinge von seinem
Tagelohn kaufen mufi (bei Arist. Vesp. 303, vgL
Schol.). Spater jedoch hatten die Worte ovxov
aheig die Bedeutung des Schmeichelns , da die
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Athener den Landleuten schmeichelten, wenn sie 652b; vgl. Plut. reg. apophth. Xerx. 3 p. 173 c)
von ihnen die zuerst gereiften F. erhalten woll- Artaxerxes Mnemon aB auf derFlueht mit groBem
ten (Ps.-Knt. proy I 87. Zenob. V 91. Ps.-Dio- GenuB getrocknete F. (Pint. Art. Mnem. 2 p. 174 a),gem an. VIII 9. Hesych. Phot. Suid. Apostol. Als Antigonos Gonatas von einem Feldherrn desXV 69). Das Sprichwort avsQiraorog el ,Du bist Ptolemaios I. eine Sendung groBer Fische und
nicht caprmciert' hatte Hermippos gebraucht frischer F. erhielt. erklarte er seinen Freunden
(Zenob. II 23). Das Wort avegivaoxog oder avrjQt- den Sinn der Sendung dahin, daB nach Ansjcht
vaorog wurde namlich von dem gebraucht, der des agyptischen Feldherrn die Makedoner ent-
wie erne mcht capnficierte F. sein Vorhaben nicht weder das Meer beherrschen oder F essen mfiB-
ausfiihren kann (Zenob. ebd. Hesych. Suid. Etym. 10 ten (Pbylarchos bei Athen. VIII 334a); dabei
M. 108, 1 Iff. Etym. Gud. 57, 35. Zonar. 172). scheint das F.-Essen wohl auf ein friedliches oder
Das Adjektiv ovxivog wurde in mehreren Ver- untatiges Leben hinzudeuten. Die getrockneten
bindungen in der Bedeutung ,schwach' wegen F., laxdSsg, waren so beriihmt, dafi selbst der
dieser Eigenschaft des Holzes gebraucht, namlich indische KOnig Amitrochates den Antiochos Soter
mit av§Qsg, fiaxTfjQia, fiorjfcta, yvcofirj, ijzttiovQta, bat, ihm solche zu senden (Hegesandros Delph. bei
fiaxmqa, vovg, ootptatrjg (s. Leutsch-Schneide- Athen. XIV 652 f). Konig Philippos V. schenkte
win Paroemiogr. gr., ad Zenob, III 44 und Macar. den Magneten, welche seine Soldaten, weil kein
VII 82f.) und avfryos (Arist. Pint. 946 u. Schol.). Getreide vorhandefi war, mit F. versorgt hatten,
Mitunter wird es auch mit der Sykophantie in die Stadt Myus (Polyb. XVI 24, 9), TJber eine
Verbindung gebracht (Hesych. Phot. Schol. Arist. 20 den L. Iunius Brutus betreffende Anekdote s o
Plut. 946). Das Sprichwort eywszo xai Mdv- III 2. Um seine Mahnung, Karthago zu zer-
6q<»vi avxivrj vavg wird von denen gebraucht, die storen, zu unterstutzen, brachte Cato an einem
ohne Verdienst Gliick haben und damit prahlen

;

Tage (wohl gegen Ende Juni) des J. 150 v. Chr.
denn Mandron wurde von den Athenern zum Nau- eine Friih-F. aus jener Provinz in die Curie, und
archen gewahlt, obwohl er dessen unwurdig war

;

als alle Anwesenden auf seine Frage, wann sie
man sagt auch ovxtvyg agymv rrjog mit Bezug vom Baume gepfliickt sei, meinten, daB sie frisch
auf die Shclechtigkeit des F.-Holzes (Zenob. Ill sei, erklarte er ihnen, daB sie vor zwei Tagen
44. Suid. Macar. Ill 45. Apostol. VI 45). Man gepfliickt und der Feind Rom so nahe sei (Plin.
sagt, daB nie ein avxov einem andern ganz gleich XV 74, vgl. Plut. Cato 27 und Tert. ad nat II 16).
sei (Plut. adv. Stoic. 36) ; doch lautete ein Sprich- 30 tber das den M. Crassus betreffende Omen s. o.
wort ofioiorsQog ovxov von denen, die sich von III 2. Als ein Siculer einem andern klagte, daB
Angesicht ganz ahnlich sind (Eustath. Od. 1963, sich seine Frau an einem F.-Baum erhangt habe,
63). Das Sprichwort ovxa (plK ogvi&saoi, yvtevsiv wiinschte der letztere von dem ersteren ein Setz-
<5

n

ovx i&flovotv (Athen. Ill 80 e. Apostol. XV reis jcnes Baumes m erhalten (Cie. de or. II 278,
70 a) verspottet bauerische Unbilligkeit (Eustath. auch bei Quintil. VI 3, 88 und Charis. 95, 27 K.).
Od. 1964, 19), das Sprichwort ovxov fiev iy&vv, Der Kaiser Clodius Albinus war so gefrafiig, daB
ootiqiov [leva xqm (Athen. ebd. Apostol. ebd. b) er nuchtern 500 ficus passerariae oder 100 fice-
setzt das avxov herab (Eustath. ebd.). Mit avxov dulae, d. h. Gartengrasmucken , usw. aB (Hist.

iy'Eewi bezeicbnete man einen gliicklichen Fund; aug. Clod. Alb. 11).
die Erstlings-F. wurden namlich dem Hermes 40 XVI. Fabeln. Ein Olbaum briistete sich
dargebracht und von den Findern mitgenommen einem F.-Baum gegenuber, dafi er stets griinej
(Zenob. V 92. Hesych. Phot. Suid. s. avxov aheis. als aber Schnee kam, schadete er dem entblatter-
Eustath. Od. 1572, 57; vgl. Phanias in Anth. Pal. ten F.-Baum mcht, wahrend er jenen zu Grunde
VI 299, 3). Ein lateinisches Sprichwort lautete richtete; sobringtSchonheitDummennurSchmach
nonnaseitur fieus exolea (Sen. ep. 87, 25; vgl. (Aesop. 124). Der dem Apollon dienende Rabe
o. VI 1 in.). Ein Aedil wird verachtlich aedilis wurde von ihm ausgesandt, um in einem Krater
trium eauniarum genannt (Petron. 44, 13). Die zu einem Trankopfer Wasser aus einer Quelle zu
Redensart abistis dulces earicae (ebd. 64, 3) hat holen; als der Rabe an dieser einen F.-Baum
den Sinn ,dahin sind all' die netten Sachen'. mit noch mcht reifen Friichten sah, wartete er

XV. Anekdotenhaftes. Ein Lydier rietSOso lange, bis diese reif waren, afi davon. brachte
dem Kroisos ab, gegen die Perser zu Felde zu dann erst das Wasser dem Gotte nebst einer
ziehen, da sie in ihrem Lande nichts Gutes und Wasserschlange, welche er in der Quelle gefunden
auch keine F. hatten, wahrend die Perser in dem hatte. und entschuldigte sich damit, dafi die
Falle, daB sie siegten

, wenn sie erst Lydien Wasserschlange taglich das Wasser der Quelle
kennen gelernt hatten, nicht mehr daraus zu verschluckt habe; da Apollon aber den wahxen
vertreiben sein wurden (Her. I 71 und bei Athen. Grund merkte, verhangte er, wie Aristoteles sagt,
III 78 e; vgl. o. V B 3). Dareios hatte den iiber den Raben die Strafe, auf Erden wahrend
wunderlichen Vorsatz gefaBt, daB die attischen der Zeit der F.-Reife zu diirsten; das Bild der
F. fiirderhin nicht auf freiem, sondern ihm unter- Wasserschlange. des Kraters und des Raben, wie
worfenen Boden wachsen sollten (Aelianus bei Qu er weder trinken noch zu dem Krater gelangen
Suid. s. 'faxing b). Dem Xerxes trug unter dem kann , versetzte er aber unter die Sterne (Ps.-
ubrigen Nachtisch ein Eunuch getrocknete F. aus Eratosth. cataster. 41. Schol. Arat. 449. Ovid.
Attika auf; als aber der KOnig erfnhr, woher sie fast. II 243ff. Hyg. astron. II 40. Schol. Ger-
seien, verbot er, davon fur seine Kuche zu kaufen; manic. 426).
er wolle dafiir sorgen, daB er sie nehmen kOnne, XVII. Aberglanbe. In Rom wuchs im J, 154
wann er wolle und ohne sie zu kaufen ; der Eunuch v. Chr. auf dem Altar dea capitoUnisctaen Iup-
aber hatte nur den KOnig an den Feidzug gegen piter ein F.-Baum, /Sows, hervor, und seit dieser
Athen erinnern wollen (Deinon bei Athen. XIV Zeit entschwand, wie Piso berichtet, jedes Scharn-

gefiihl (Plin. XVII 244; vgl. Fest. ep. p. 285 b 25).

Zu den Wundern gehOrte es, dafi vor der Be-

lagerung von Kyzikos durch Mithridates eine ficus

auf einem Lorbeerbaum wuchs (Plin. ebd.). Im
J. 58 n. Chr. war die Ficus Rnminalis des Comi-

tium nahe daran, abzusterben, was als ein bedroh-

liches Zeichen angesehen wurde, doch erholte sie

sich wieder (Tac. ann. XIII 58). Drei F.-Baume

sturzten vor dem Zeit des Alexander Severus

maske des ftstXi^iog At6woog bei den Nasiern. aus

F.-Holz sei; denn die avxa wurden (von den

Naxiern) p&i.Ux* genannt (Athen. Ill 78 c; vgl.

Eustath. Od. 1964, 151). Der Beiname lautete

anch cvxaTT); (Hesych.). Dem Prosymnos ver-

sprach Dionysos, wenn er ihm den Weg zur Unter-

welt zeige, ihn, sobald er zuruckgekehrt sei, ge-

schlechtlich zu reizen; doch fand er nach seiner

Ruckkehr jenen nicht mehr am Leben, weshalb

plGtzHch um, was als ein Zeichen seines nahen 10 er wenigstens an seinem Grabe sich auf einen

Todes angesehen wurde (Hist. aug. Ales. Sev. 60).

Der wildeste Stier verhalt sich ruhig, wenn man

um seinen Hals den Zweig eines wilden F.-Baums

(Plin. XXIII 130) oder den Stier an einen solchen

Baum bindet (Plut. symp. II 7, 1. VI 10. Isid.

orig. XVII 7, 17. Mich. Psellos de oronif. doctr. 157

in Fabricius Bibl. gr. V 184). Wie man sagt

(Plut. svmp. V 9), wird der Baum nicht vom

Blitze getroffen (ebd. IV 2, 1. Geop. XI 2 ,
7.

abgeschnittenen F.-Zweig setzte; zum Andenken

daran werden dem Gotte yalloi aufgestellt (Clem.

Alex, protr. 2, 34). Diese laszive Bedeutung des

Baumes scheint uralt und erinnert an die Sage

der Genesis (3, 7), daB das erste Menschenpaar,

als es sich gegenseitig erkannt hatte, seine Scham

mit einem F.-Blatte verhiillt (C. BOtticher D.

Baumkultus der Hellenen 1856, 439). Der Ge-

brauch der getrockneten F. wird als von Kybele

Theophan. Konn. c. 260. Joh. Lyd. de mens. Ill 20 den Menschen vermittelt bezcichnet, ^wobei eine

52. IV 4). Cber anderes s. Riess o. Bd. I S. 55,

57ff. (wo jedoch die Stelle Geop. X 48, 2 auf

die Caprifikation zu beziehen ist) und 67, 61ff.

XVIII. Sagen. Den Sykeus, einen der Ti-

tanen, welchen Zeus verfolgte, nahm seine Mutter

Ge auf und lieB zur'ErgOtzlichkeit (an den Fruch-

ten) fur den Knaben den F.-Baum entstehen,

weshalb auch eine Stadt in Kilikien Hvxia hieB

(Dorion bei Athen. Ill 78 a; vgl. Steph. Byz. und

phrygische Heroine Syke als Uberbringerin der

gottlichen Gabe erscheint (so erklartMurr a. a.

O. 33, 5 die Stelle aus Alesis bei Athen. II 55 a

= III 75 b: to -&£io(paveg Mr)TQ<pov ifioi fiF.AEbrjiA?

toyag, $Qvyiag Evq^fAara £vxrjg). Zusaminen mit

andern Obstbaumen bereitet der F.-Baum im
Tartaros dem Tantalos Qualen (Horn. Od. XI 590).

Herakles aB zum Fleisch frische F. (Plut. symp.

IV 4, 2 = Athen. VIII 276 f). Auch der wilde

Eustath. Od. 1964, 13). Nach einer andern Sage 30 Baum begegnet uns in einigen Sagen der Hel-

zeugte Oxylos, Sohn des Oreios, mit seiner Schwester i™«« ^-^ ^m hpn^nt war A*r Orf 'ffmw^

Hamadryas aufier der Rebe und andern Baumen
auch den F.-Baum (Pherenikos bei Athen. ebd. b;

vgl. Eustath. ebd. 15), weshalb Hipponax (ebd.)

den schwarzen F.-Baum Schwester der Rebe ge-

nannt hat. In dem attischen Demos Lakiadai

an der eleusinischen StraBe soil Phytalos (d. h.

Pflanzer) von der Demeter zum Dank fur ihre

Aufnahme den heiligen F.-Baum ,
die Uoa ovxtf,

lenen. Nach ihm benannt war der Ort 'Eqivsog

bei Eleusis, an welchen sich nach Pausanias (I

38, 5) die Sage kniipfte, daB Hades die Perse-

phone in die Unterwelt entfiihrt habe. A. Kuhn
(Ztschr. f. vergleichende Sprachforschg. I 1851,

467f.; vgl, Mnrr a. a. O. 35) nimmt an, daB

cliese die Persephone oder urspriinglich die Erinys

betrefFende Sage mit der des ihr verwandten

iudischen Blitzgottes Agnis, welcher sich auf der

geschenkt erhalten haben, wovon noch die Auf- 40 Flucht in einem den Tndern heiligen F.-Baum

schrift auf dem Grab des Phvtalos Zeugnis ab-

legt (Paus, I 37, 2 ; vgl. Plut. symp. VII 4, 4).

Der F.-Baum wurde den Menschen bewilligt als

Wegweiser ftir ein reines Leben, denn die Athener

nennen den Ort, wo der Baum zuerst gefunden

wurde, 7spa avxfj , seine Frucht aber fjyjjroQia

(vgl. unten S. 2149). weil damit der Beginn

eines reineren oder zivilisierteren Lebens ge-

funden war (Athen. Ill 74 d und bei Eustath.

(Ficus religiosa L.) verborgen habe, und mit den

Gebriiuchen an dem Tage der Poplifugia, sofern

an diesem Tage Romulus zu den Gottem aufge-

nommen sein soil, in Beziehung stehe. Unter

einem machtigen wilden Baum schlurft die Charyb-

dis das dunkle Gewasser der Meerflnt ein (Horn.

Od. XII 103f. und bei Athen. Ill 76 e). Nach

Olynthos, einem Sohn des Herakles (Hegesandros

bei Athen. VIII 334 e-f), war die makedonische

Od. 1964, Hi. Die Festzuge von Eleusis nach 50 Stadt Olynthos benannt I Steph, Byz.), und jener

Athen machen in der Vorstadt
rhoa ovxij halt

(Philostr. vit. soph. II 20, o). Mehr iiber diese

wohl aus ferner Vorzeit stammende Tradition bei

A. Mommsen Feste der Stadt Athen iin Altert.

1898, 201. 226. KarlBctticher (Deutsch. Revue
1898. 185) erblickt in ihr sogar ein Zeugnis da-

fiir, dafi die F.-Kultnr Attikas von dem Orte

Hierasyke ausgegangen sei. Meist aber wurde
der F.-Baum dem Dionysos als heilig zugesproehen,

oder wohl vielmehr diese nach dem wilden F.-

Baum. Der Seher Kalchas starb vor Grain dar-

iiber, daB ihn Mopsos in seiner Eunst ubertraf;

dieser gab niimlich richtig die Zahl der 6).vv&oi

an einem kleinen koivetog auf 10000 an und als

RaummaB fur alle bis auf einen, der iibrig bleiben

werde. einen Medimnos = 78,6 1 (Hesiodor bei

Strab.'XIV 642; vgl. Schol. Lycophr. 427. 930).

Den Messeniern gab die Pythia das Orakel, daB

dessen Wesen er durch das Weichliche aller seiner 60 ihr Reich untergehen werde , wenn ein igdyog

Teile zum Ausdruck bringt (Jos. Murr D. Pflan-

zenwelt i. d. griech. Mythologie 1890, 32). Der
Lakonier Sosibios zeigt, dafi der Baum eine Er-

findung des Dionysos sei und die Lakedaimonier

deshalb den ovxiirjs Aiowoog verehren; Andris-

kos nnd Aglaosthenes erzahlen, daB Dionysos

(tetUziog (eigentlich besanftigend) heiBe wegen
der Gabe der F.-Frucht, weshalb eine Gesichts-
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(gewohnlich = Ziegenbock) das Wasser der Neda
trinke ; da aber die Messenier auch den wilden

F.-Baum rodyog nennen und ihr Seher Theoklos

bemerkte. dafi ein solcher Baum mit seinen Zweig-

spitzen das Wasser der Neda beruhrte, meldete

er dies dera Aristomenes und erklarte, daB ihre

Existenz ein Ende habe (Paus. IV 20, Iff.).

Bei den R5mem wurde ficus ruminalis ge-



nannt sowohl der Baum, an welchem die Wanne
mit den in den Tiber ausgesetzten Kindern Romu-
lus und Remus unterhalb des Palatin aufs Trockene
geraten war (Varro 1. 1. V 54, vgl. r. r. II 11, 5
anders bei Fest. ep. p. 270, 2 Iff. Ovid, fast.' II
412. Serv. Aen. VIII 90. Ps.-Aurel. Vict. orig.
gent. rom. 20, 3f.), als auch derjenige, welcher
sich vor der Curie auf dem Comitium mindestens
bis zum J. 58 n. Chr. erhalten hatte (vgl. u. XX
iiber das puteal Libonis) und von welchern teil-10
weise dasselbe wie von dem ersteren bcrichtet
wird (Varro? bei Fest. cp. p. 270, 2 Iff. Tac. aim.
XIII 58). oder durch dessen Fortdauer doch die
Unabhangigkeit des Staats bedingt sein sollte
(Fest. ep. p. .169, 13ft.). Den ersteren lafit Livius
(1 4, 5) sonderbarerweise bis in seine Zeit bestehen.
UngewiB 1st, wo er (X 23, 12) sich die ficus
ruminalis befindlich gedacht hat, an welcher die
Aedilen des Stadtjahres 458 = 296 v. Chr. die Bild-
nisse der von der Wolfin gesaugten Kinder Eomu- 20
lus und Bemus stifteten. Der zweite Baum wird
auch lego, ovxij (Dion. Hal. Ill 72). rumina ficus
(Ovid, ebd.) und ficus Noma (Fest. ep. p. 160,
26) genannt, well an ilim Tarquinius Priscus
dem Augur Attus Navius eine eheme Statue er-

richtet haben sollte (Dion. Hal. ebd. Liv. I 36,
5. Fest. ebd.). Uber die beiden Baume sagt
Planus (XV 77): ,Auf dem Comitium wird eine
ficus gepflegt, welche dadurch geheiligt ist, dafi
an ihrer Stelle Blitze geborgen waren, mehr aber 30
noch zum Andenken an denjenigen Baum, welcher
am Lupercal (am Tiber unterhalb des Palatini
die Kindheit des Romulus und Remus beschutzt
hat und ruminalis genannt wird, da unter ihm
die Wolfin die Kinder gesaugt hat; eine dieses
Wunder darstellende Gruppe aus Bronze ist neben
dem Baum auf dem Comitium (nach Dion. Hal.
I 79 jedoch neben dem am Palatin) unter dem
Augurium des Attus Navius geweiht

,
gleichsam

als wenn der Baum von selbst nach dem Comi- 40
tium umgesiedelt ware ; nicht ohne Vorbedeutung
ist es, wenn er verdorrt, und er wird darm durch
die Priester wieder angepflanzt' (vgl. Fest. ep.

p. 169, 6ff.). Da nun aber nach Fabius Pictor
(bei Dion. Hal. ebd.) die Wanne nicht an einen
Baum, sondern an einen Stein stiefi, so halt man
es heute fiir mGglich oder wahrscheinlicb , dali
erst der Dichter Ennius (ann. 38ff. Baehrensj
oder ein Fabulist nach Fabius, urn zwischen dem
alten beiligen Baum auf dem Comitium und der 50
saugenden Wolfin eine passende Verbindung her-
zustellen, an die Stelle des urspriingliclien Steins
einen F.-Baum gesetzt babe (vgl. bes. Th. Momm-
sen Bom. Forsch. II 1879, ]2ff.). Freilich wird
der erstere Baum, der am Tiber, auch towo;
QWfitvdhog genannt (Plut. Rom. 4), und'zwar
vielleicht von Diokles Peparethios, von dem selbst
Fabius Pictor in der Erzahlung von der Kind-
heit des Romulus und Remus meist abhiingig war
(ebd. 3. 8), und ein wilder F.-Baum pafit jeden- 60
falls in die Situation am Tiber und kOnnte der
ersteren Sage ein grOiieres Gewicht verleihen,
aber in einem lateinischen Zitat des Diokles (Fest.
ep. p. 269, 4) wird der Baum ficus genannt, und
Konon (bei Phot, bibl.), ein Zeitgenosse Caesars,
nennt nicht nur den ersteren Baum igiveog (141
a 40), sondern auch den zweiten igiveds isgd (ebd.
b 22). ImmeThin bleibt ea fraglich, ob der schon

fjfth existierende Baum auf dem Comitium von
Anbeginn den auffalligen Namen ruminalis oder
rumina gehabt babe, und ob nicht etwa ursprung-
lich dieser nur einem andern Baum, welcher in
der Grfindungssage eine Eolle gespielt hatte oder
aus anderem Grunde verehrt worden war, zuge-
kommen sei. Der Baum auf dem Comitium kann
urspriinglich wie der noch zu erwahnende am
locus Curtius (vgl. auch u. XX fiber das puteal
Libonis) den Charakter ernes heiligen nur davon
gehabt haben, dafi er an eine Blitzstelle gepfianzt
war (Plin. XV 77) und durch ein ehernes Gitter
(Konon a. a. O. b 23; vgl. Cic. div. I 33), ein
puteal (<pq£(xq bei Dion. Hal. Ill 72), umfriedigt
war (vgl. C. Botticher D. Baumkultus der
Hellenen. 1856, 129. 198. 248). Das Beiwort
ruminalis leitete man aber hauptsachlich von
rwmis oder nana = mamma — Mutterbrust ab,
teils weil der Saft der ficus bei der Kaseberei-
tung statt des Labs gebraucht (Varro r. r. LI 11,

5) und der Gottin Rumina oder Rumilia, welche
fiir die voile Brust der Mutter oder Amme sorgt
(Augustin, de civ. dei IV 34), Milch statt Wein
geopfert wurde (Varro ebd. Plut. quaest. rom. 57

;

Rom. 4) , teils weil die Wolfin den ausgesetzten
Kindern die Brust gegeben hatte (Varro bei Fest.
ep. p. 270, 24. Plin. XT 77. Fest. ep. p. 271,4.
Plut, quaest. rom. 57 ; vgl Serv. Aen. VHI 90),
oder von Romulus (Liv. I 4, 5. Plut. Rom. 4.

Serv. ebd.; vgl. Ovid. fast. II 412; umgekehrt
Fest. ep. p. 266, 10), oder von ruminate = wieder-
kauen, weil das Vieh um Mittag im Schatten des
Baumes wiederzukauen gepflegt hatte (Fest. ep.

p. 270, 26. Plut, ebd. Ps.-Aurel. Vict. orig. gent,
rom. 20, 4), oder endlich von Rumon, einem alten
Namen des Tiber (Serv. Aen. VIII 63. 90). Wie
Plinius (XV 77) weiter berichtet, wurde in einem
bestimmten Jahre (wohl noch in altromischer Zeit)

eine ficus vor dem Tempel des Saturnus unter
suhnenden Gebrauchen der Vestalinnen entfernt
da sie eine (holzerne?) Statue des Silvanus um-
zustiirzen drohte. Ein ebensolcher Baum stand
zur Zeit des Plinius (ebd.). angeblich dort zu-
fiillig entetanden, mitten auf dem Forum, wo M.
Curtius (im Stadtjahre 392) sich fur das Vater-
land geopfert habe; doch war die betreffende
Stelle auf dem Forum, der sog. lacus Curtius,
nach einem anderen Berieht em Blitzgrab und
im Stadtjahre 309 mit einem puteal umgeben
worden (Varro 1. 1. V 150).

XIX
. S a k r a 1 e s. Schon im vorigen Abschnitt

sind heilige F.-Biiume erwahnt und auch gezeigt,
dafi der Baum besonders dem Dionysos geweiht
war. Da mit diesem Gotte der stark sinnliche
Priapos in engster Verbindung steht, erfahren
wir. dafi des letzteren Bildnis aus F.-Holz ge-

niaclit wurde (Theocr. epigr. 4. Hor. sat. I 8, 1).

Auch ovxdotog Zevi, 6 xaMoowg wurde von den
Alten gesagr, weil der Baum bei Siihnungen ge-

brauchlich war (Eustath. Od. 1572, 57). Von
Hermes ist oben (S. 2143) die Rede gewesen.
Den Horen gebuhrt Dank fur die reifenden F.
(Ar. Pax 1168). Die Pythagoreer opferten ge-
trocknete F., lox&deg (Alexis bei Athen. IV 161 d).

Ja alien Gottern warden ovxa geopfert (Iulian.
ep. 23 [24], 6). In einer Inschrift von Ostia
(CIL XIV 309) wird ein Mara Ficanus erwahnt,
dessen Beinamen man heute teils von der oben

zi-iy *eige

(S. 2104) erwahnten Stadt Ficana teils von einem

wahrscheinlich in alter Zeit dort verehrten Baume
herleitet (Ett. di Ruggiero Dizion. epigr. Ill

79). Was die erwahnte stihnende oder reinigende

Wirkung betrifft, so ist davon auch schon oben

(XVIII) gesprochen und kommt bei den noch zu

besprechenden Festgebrauchen der Athener in Be-

tracht. Die rSmischen Pontifices rechneten die

fieits alba zu den Gliicks-, die nigra zu den Un-

brannte F. unterschieden (Overbeck-Mau Pom-
peji* 1884, 108f.). Auf den campanischen Wand-
gemalden sind von allem Obst am haufigsten F.

dargestellt. Sie finden sich nach W. Helbig
(Wandgem. usw., 1868) vor allem zusammen mit

Darstellungen von VOgeln (nr. 1620. 1629. 1646.

1648) und aus Kucbe und" Vorratskammer (nr,

1661. 1662. 1672—1682. 1697. 1699. 1700. 1703),

auch zusammen mit der eines Kaninchens (nr.

glucksbaumen, die unter dem Schutz der Unter- 10 1603), auf einem andern ist es wahrscheinhch

frdischen standen (Macrob. Ill 20, 21). Eine ™ tv;^™ ™M,a flina wn*> SnMai.™ mit,

diistere Auffassung mochte Murr (a. a. O. 34f.)

auch bei den Griechen in den erwahnten Sagen

(XVILI) von der Charybdis und der Entfuhrung

der Persephone finden. Sie spricht sich jeden-

falls auch in der Vorstellung der Romer aus,

da£ der wilde Baum auf Grabern wachse (Hor.

epod. 5, 17. Propert. IV 7, 6) und Denkmaler

sprenge (Mart, X 2. 9. Iuven. 10, 145. Clem.

eine Priesterin, welche eine heilige Schlange mit

Eiern und F. futtert (nr. 1819); ferner sieht man
vor einem Dionysosbilde auf einem FelsaltaT einen

Napf mit F. liegen (nr. 580), und vermutlich ist

es auch Dionysos, vor dem ein Madchen ein Brett

mit F. halt (nr. 409) ; endlich steht ein F.-Baum

hinter Priapos (nr. 505). Die beiden erhaltenen

Balustradenreliefs der rOmischen Eostra, zwei

Eegierungsakte Traians darstellend, zeigen jedes

Alex, strom. I 7; vgl. Pers. 1, 25). Namentlich 20 an derselben Stelle, namlich an dem den Eostra

gehOrte ferner die F. zu dem Zeremoniell ver-

schiedener, zunachst athenischer Feste. Am 7. Py-

anopsion (Oktober), einem Festtage desApollon,

wurde eine Eiresione, ein rait allerlei Gaben,

darunter auch F., bchangener Olivenzweig, von

einem Knaben an der Tempelpforte aufgehangt;

ihn begleiteten andere, auch solche Eieisionen

tragend t
die sie an den Turen ihrer Hauser be-

festigten (P. Stengel D. griech. Kultusaltert.

gegeniiberliegenden Ende des Marktes, den Mar-

syas unter einem F.-Baum und davor einen altar-

ahnlichen Gegenstand (Abb. beiGuhl undK oner

Leben d. Griech. u. Rom.e 1893, Fig. 854. 855);

der letztere kann nur das puteal Libonis (des

Praetors vom J. 205 v. Chr. ?) sein , welches sich

auf dem Forum befand (Hor. ep. I 19, 8. Schol.

Cruq. Hor. sat. II 6, 35; vgl. Fest. ep. p. 333,

24ff.), und der Baum nicht etwa die fieus Navia

1898. 201). An den landlichen Dionysien (imS0(vgl. oben S. 2147), welche auf dem Comitium

Dezember) trug ein Mann einen Korb mit ge- stand (O. Eichter bei Baumeister Denkm.

trockneten F., loXd8es (Plut. cupid. divit. 8). <* ™«°° 41^f TTT 1R«« 1Afift a T,nASAh«lr«

Wenn am 6. Thargelion (Mai), einem Artemis-

tage, zwei Menschen als SundenbOcke, (paQfi(t>iol,

Schniire mit dunkeln to/ddeg um den Hals trugen

(Helladios in Phot. bibl. 534 a ff.) und mit F.-

Euten gepeitscht wurden (Hipponax bei Tzetz.

chil. V 743f. Hesych. s. xga6lt]Q vo^iog), so hat

hier die F. kathartische oder suhnende Bedeu-

d. klass. Altert. Ill 1888, 1468. G. Loeschcke
Arch. Anz. 1891, 14f.). Das Belief eines Kasseler

Sarkophags mit Dionysos und den vier Jahres-

zeiten lafit den Jungling, welcher den Herbst

repriisentiert, einen Korb mit F.-Schnuren halten

und in der Rechten noch eine F.-Schnur (Bau-

meister a. a. O. I 703 mit Fig. 760). Ein Grab,

relief von Verona bringt einen F.-Handler C.

tung (vgl. Stengel a. a. O. 213). An den Plyn- 40 Ficarius, welcher in einer Wagschale offenbar F.

terien des 25. Thargelion wurde bei der dem abwagt (O. Jahn Ber. d,_Sachs. Gesellsch. d.

Bilde der Athena Polias geltenden Prozession

die lustrale (kathartische) xa/Mij, ein F.-Kuchen

(s. o. X), einhergetragen (vgl. Stengel a. a. O.

2141 und Diimmler o. Bd. II S. 1962. ISff.).

Ein den Helios und die Horen feiernder Festzug,

bei welchem allerlei Ertrilgnisse des Landes ein-

hergetragen wurden, darunter auch eine xa).d#?i

V?firf}Qt'a (Porphyr. de abst. II 7), d. h. ein ein

Wissensch. 1861, 368 mit Taf. X 3). Auf dem
Bilde eines geschnittenen Steines, welches am
meisteu der Erzahlung des Diokles Peparethios

(vgl. oben S. 2147) entspricht, sieht man die fieus

ruminalis, auf ihr den Marsspecht neben dem
behelmten Haupte des Mars und unter ihr die

Wolfin mit den saugenden Kindern (C. Botticher
Baumkultus 541 mit Fig. 37). Der Revers zweier

reineres Leben svmbolisierender F.-Kucben (s. o. 50 Drachmen von Idyma in Kanen tragt em if .-

S. 2145), ist den Pyanopsien oder Thargelien

zuzuweisen (vgl. Stengel a. a. 0. 213). Wahr-
scheinlich auch in Athen selbst dienten an den

BTauronien, deren Datum sich nicht ermitteln

lafit, junge Madchen, mit Schnflren von loyddcg

bebangen, der Artemis (Wernicke o. Bd. II

S. 1170, 50. 1171. 27. Kern o. Bd. Ill S. 825,

54ff.). iTber den wilden F.-Baum bei den Ge-

brauchen an den rOmischen Festen der Nonae

Blatt (F. Imhoof.Blumer und 0. Keller Tier-

und Pflanzenbilder auf Munzen u. Gemmen d.

klass. Altert. 1889 Taf. IX 13. 14). Dieses Blatt

war auch das Mfinzbild von Kameiros auf Rhodos

(ebd. S. 55). Ein Denar der Gens Pompeia, wohl

aus dem J. 113 v. Chr., zeigt auf dem Eevers

die saugende Wolfin mit den Kindern, daneben

die ficus ruminalis mit zwei Vogeln, von welchen

der eine wohl sicher ein Marsspecht ist (Ban-

Caprotinae und der Poplifugia s. Wissowa o. 60meister a. a. 0. HI 1536 mit Fig. 1601).

Bd. HI S. 1551, 37ff. Eine Art xoadtwogia,

d. h. Tragen von F.-Zweigen, feiern die Juden
(Plut. symp. IV 6, 2), womit offenbar eine Zere-

monie beim Laubhuttenfeste gemeint ist (vgl.

Joseph, ant. Iud. HI 245. XIII 372).

XX Antiquitaten. Unter den Opferresten,

welche sich in einer Grube des Isistempels zu

Pompeii gefunden haben, hat man auch ver-

Wesentlich dieselbe Darstellung findet sich auf

einem rOmischen opus seetite, einer Art Mosaik

:

von den beiden Vogeln, welche hier auf der fieus

ruminalis sitzen, ist der eine ein Marsspecht,

der andere, wie deutlich erkennbar, ein Kiebitz

(Tomassetti Arch. Ztg. XLIH 1885, 297).

Anhang. AuBer der Ficus carica L. wurde

auch eine jedenfalls zu der Reihe der Khodo-
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phyceen (Florideen) gehotige Alge avxfj genannt.

Diese gehorte zu den in den griechischen'Meeren
an einigen Stellen vorkommenden und am raeisten
auffallenden Algen, wird als blattlos, nicht groB
und von roter Rinde geschildert (Theophr. h. pi.

IV 6, 2. 9; vgl. Plin. Xm 138). Die Fackel-
macher auf tier (wohl troischen) Ida nannten einen
(harzigen) Auswuchs ovxfj, welcher sich beson-
ders an der mannlichen Eiefer (wohl Pinus hale-

cias bei Gellius XVI 4, 6 angibt: in legione sunt
eentttriae s&mginta, manipuli triginta, oohortes
deeem. Serv. Aen. XI 463. v. Domaszewski
20ff. legt dar, dafi obwohl im 1. Jhdt. der
Kaiserzeit, wie zahlreiche Stellen dea Tacitus (s. u.)
zeigen, der Manipel noch vorhanden war, schon
bei Caesar als eigentliche Unterabteilung der
Cohorte nicht der Manipel, sondern die Centurie
erscheint (bell. civ. I 64. 5. 76, 3), in der Kaiser-

pensis Mill.) zeigte, r&thcher als Kien, aber libel- 10 zeit ferner die Soldatenlisten nach Cohorten und
riecbend, ohne den Geruch des Kiens, war, auch
nicht brannte, sondern aus dem Feuer sprang
(Theophr. ebd. Ill 9, 3; vgl Hesych. s. ovxr}),

Ferner nannten die Griechen die Feigwarze am
inneren Augenlide (Ar. Ran. 1247. Gal. XIV 770
u. o. Suid. s, ovkov. Eustath. Od. 1964, 4), docb
auch andere Auswiichse, besonders am Kinn (Orib.

syn. VII 40; vgl. Gal. XII 823), ovxov, mitunter
audi die ROmer jene ftcus statt condyloma. Ein

Centurien gefuhrt werden, die Grabschriften nur
diese Abteilungen nennen, und mo"chte den Unter-
schied von Manipel und Centurie so fassen, dafi
die letztere die administrative Einheit bildete,
der Manipel nur als taktische Formation, in der
zwei Centurien unter einem signum vereinigt
waren, in Geltung blieb. Mommsen Rom. St-
R. Ill 265, 5 tritt fur das Bestehen von F. der
Canturien ein. Manipel und F. werden bei Caesar

Edelstein hiefi wegen seiner Farbe sycites (Plin. 20 bell. gall. 11*25, 2. VI 34, 6." 40, 1 und Tacitus
XXXVII 191).

"
[Olck.]

Feldzeichen. I. F. sind dem griechischen
Heerwesen frerad. Das einzige Beispiel dafiir, dafi

eine griechische Truppe ein Feldzeicheu fiihrt,

ist das otjju,sTov s£ 'H<pato7ia)vo$ nejtointtevov, das
die Hetarenreiterei Alexanders d. Gr. in den letzten

Zeiten des Ko'nigs fuhrt (Arrian. VII 14, 10).
Hier liegt wahrscheinlich Ubernahme eines persi-

schen Gebrauches vor. [Droysen.]

hist. III 21. 22. IV 77. 78 zusammen genanntj
die 60 signa, die Antonius' bei Forum Gallorum
geschlagenes Heer von 22 Cohorten einbuBt (Cic.

ad fam. X 30, 1. 30, 5), sind Manipelfabnen ; vgl.

Caes. bell. civ. II 67, 3. 71, 2. Serv. Aen. XI 463.
Varro de 1. 1. V 88: manipulos exercitus mini-
mas manus, quae unum secuntur signum. Lucan.
I 296 : convocat armatos extemph ad signa
maniplos. Nicht richtig wird die Stelle Cass. Dio

II. Bei den Komern lafit die Tradition F. 30XLVIII 42, 2 herangezogen. Weiteren Bele"
bereits von Romulus fur das alteste Heer einge- '

M1
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fiihrt werden, Origo gentis Rom. 22, 3: quod
postquam Romulus eomperisset, coaeta pasiorum
manu eaque in centenos homines distributa,
pertieas manipulis foenirarie formatis in summo
iunetas dedisse, quo facilius eo signo mum quis-
que diteem sequeretur. unde institutum , ut
posted, miUtes qui eiitsdem signi essent , mani-
pulares dicerentur, vgl. Plut. Rom. 8. Ovid. fast. „.,. __ U1J . ^, iV , ^ t 1IiOL A ,„ u , AXi ^
III 115. Serv. Aen. XI 870. Isid. orig. IX 3, 50.40 22. 81 0. und noch bei Ammian XXVU 10, lo!
XVIII 3, ;>. Stellen. die wie v T)mnas7.fiWialri YYTY ^ ^0 VYY1 7 -m A«~ .,n„™i:—„ 1.

bilden zwei Miinzen vom J. 83 v. Chr. und 49
v. Chr. (Cohen MeU cons. 321 nr. 11. 227 nr. 1,

Hommsen-Blacas II 449. 375), auf denen zwei
signa auf dem vexillum die Buchstaben H (hastati)

und p (principes) tragen (s. u.). Wann der
Manipel in der Heeresformation beseitigt ist, lafit

sich nicht feststellen ; erwahnt wird er oft bei
Tacitus ann. I 20. 30. 34. 65. 69. II 78. 80. IV
25. XII 38. XV 16. 28; hist. I 46. 57. Ill 20.

XVIII 3, 5, Stellen, die wie v. Domaszewski
Fahnen 13 bemerkt, auf Varro zuruckgehen und
wesentlich nur den Zweck haben, die bekannte
Etymologic von manipidus zurechtfertigen, dessen
ursprungliche Identitat mit centuria Marquardt
345, 1 richtig behauptete. Renel 230ff.

Bezeugt ist, dafi die 30 Manipeln Fufivolk der
Legion je ein signum batten, Liv. XXV 14, 7

XXVI 5, 15. 6, 1. XXVII 14, 8. 13, 7, wie denn

XXIX 5, 39. XXXI 7, 10, der allerdings auch
Abteilungen im persischen Heere ebenso nennt,
A. Miiller Philol. N. F. XVIII (1905) 575. Nach
Vegetius II 13 cohortes in centurias diviserunt
et singulis centuriis singula vcxilla. constituerunt
hat spater jede Centurie ein F.

Dafi es aufier den Manipelfahnen noch F. fur

die Cohorten gegeben hat, wie Marquardt 439
numentlich wegen Caes. bell. Gall. II 25, 1

bei Livius signum sowohl Fahne wie Manipel 50 quartae cohort™ omnibus centurionibus oceisis
(Fahnlein) bezeichnet, milites unius signi heiEen
Soldaten desselben -Manipels. Liv. XXV 23 li>

XXXIII 1, 2, vgl. Varro 1. 1. V 88 (s. u.l: andere
Nachweise bei v. Domaszewski 14, 1 (zu Polvb.
VI 24, o :

xai to {ih /agog Fxaorov ky.a/.mav y.al

idy/ua y.al o.-zetoctv y.al anuaiav Mommsen Arch.-
epigr. Mitt. X 8, 6i, der weiter auch das Verhaltnis
zu den Manipeln zu klaren sucht.

Wann die Legion (s. d.) in Cohorten gegliedert
wurde, ist hier nicht genauer zu untersuehen. 60 Hisp. 7,5. 31,16.

signiferoqua interfecto signo amisso annahm, hat
aufier Lange Hist. mut. 23 besonders v. Doma-
szewski 23; Westdeutsch. Ztschr. XIV 103, vgl.

Mommsen a. a. O. 2 widerlegt, namentlich durch
den Hiuweis, dafi weder Inschriften (Cauer
Ephem. epigr. IV p. 356ff.), noch die Bildwerke
zwei Arten von signiferi unterscheiden r ebenso-

wenig die Schriftsteller zwischen F. der Manipehi
und Cohorten, Caes. bell. civ. Ill 99, 4. Bell.

Mommsen a. a. O. 7ff. schliefit aus Polyb. XI
33, 1, vgl. Liv. XXVIII 33. 12, dafi legionare
Cohorten schon zur Zeit des Hannibalischen Kriegs
als aufierordentliche Formation vorkommen. Eben-
so sind wohl die bei Sallust. bell. lug. 51, 3 er-

wahnten cohortes legionariae zu fassen. Marias
jedenfalls fiihrt die Cohorte als ordentliche For-
mation ein. Die Legion Ut gegliedert, wie Cin-

Seit Marius fuhrte jede Legion statt der bis-

herigen funf F. in Tierform, woruber weiterhin
zu sprechen ist, als gemeinsames F. nur den Adler
(o. Bd. II S. 317), Plin. n. h. X 16 Romanis
earn (aquilam) iegionibus Oaius Marius in con-
sulatu suo proprie dicavit, aus Silber, Cic. Catil.
I 24. Sallust. CatiL 54. Appian. bell. civ. IV
IV 101 , in der Kaiserzeit auch aus Gold, Hero-
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dian. IV 7, 7), der unter dem Schutze des pri-

mipilus steht und von dem aquilifer in der

prima aeies auf einer Stange getragen wird (s.

u.). Marquardt 438.

Bei der Reiterei hatte wohl jede Turma ein

F., Polyb. XV 4, 4.

In den bundesgenGssischen Truppenkorpern

bildete die Cohorte die Einheit (v. Domaszewski
16ff. Marquardt 398) und hatte in der Zeit

der Punischen Kriege ein F., Liv. XXV 14, 4.

XXVII 12, 17. 13, 7. XXXIX 20, 7. XLII 66,

10 u. 6., ,allerdings nach strengem Sprachge-

brauch' (Mommsen a. a. O. 3, 9) ,nicht ein sig-

num, sondern ein vexillum' ; indes werden diese

terminologischen Untcrschiede der F. von den

Schriftstellern auch sonst nicht uberall beachtet

(s. u.), Fjbenso fuhrte jede Turme ein F. , Liv.

XXVII 12, 14. 17. In der Kaiserzeit sind F. der

Auxiliarcohorten nicht ausdriicklich erwahnt, aber

wie Mommsen gegenliber v. Domaszewskia 71

SchluB aus Tac, hist. II 89. IV 16 hervorhebt,

anzunehmen, oder es wurden imaginiferi dafiir

eintreten; F. der Alen sind bekannt, Tac. hist.

11 89.

Jede Heeresabteikmg also unter eigenem Fuhrer

bat ein entsprechendes F. Deshalb fiihren audi

zeitweise aus ein oder mehreren Legionen zu-

sammengestellte Detachements {vexittatio, s. d.)

nnd zwar die aus jeder Legion fur die Zeit ein

ei genes vexillum (s. d.). Daher definiert Momm-
sen Ephem. epigr. IV p. 370 .proprie autem sig-

num et vexillum ita differunt, ut illud legiti-

mu>n sit et stabile, hoc extra ordinem et pro

tempore pierunique usurpetur'. Da die Reiterei

namentlich haufig als detachierte Truppe ver-

wendet wird (Mommsen Arch.-epigr. Mitt. X 2,

1), ist das vexillum recht eigentlich die Reiter-

fahne gewesen, bei den equites legionis, den

cquit&s der cohortes equitatae und wohl auch bei

den equites der oohortes praetoriae. Ich mufi

hinsichtlich der Nachweise auf v. Domaszewski
24ff. vcrweisen, der weiter auch iiber die signi-

feri und vexillarii bei den aloe und den equites

singtdares imperatoris Vermutungen aufiert. Er-

wahnt sei noch die Verwendung des vexillum

bei den Transport-en der Verwundeten, Caes. bell.

Gall. VI 36, 3. 40, 4, der Rekruten, Tac. ann.

II 78, und den Vesillationen der Veteranen,

Mommsen Ephem. epigr. IV p. 370. Tac. ann.

I 39.

Die Praetorianercohorten zerfalien in Mani-

peln, Tac. ann. XII 56. XV 33. 58, haben also

wohl Manipelsigna. Seit diese Ordnung aus der

Legion verschwand, werden auch diese Abteilungen

im Praetorianerkorps abgeschaift sein. vielleicbt

seit Hadrian. Die Inschrift CIL II 2610 nennt

einen signifer in {centuria). Mommsen Arch.-

epigr. Mitt. X 3 will erweisen, dafi die Praeto-

rianer auch Cohortenstandarten batten.

Die militarische Bedeutung der F. ist vor

allem eine taktische, sie sollen, wie v. Domas-
zewski Iff. ansfahrt, wahrend des mit dem
Schwerte gefuhrten Kampfes und Handgemenges
(Polyb. XV 15, 7. 8. XVIII 30, 5—8) die Stutz-

Sunkte der Unterabteilungen sein, am die sich

ie Kampfer ordnen. Delbruck Gesch. d. Kriegs-

kunst I 244 bezweifelt dies zwar, ,weil der Sol-

dat, der schon im Handgemenge begriffen ist, so

gut wie nicht mehr gefiihrt werden kann, hOch-

stens durch ein Signal', und geht darin zu weit,

dafi er den praktischen Gebrauch der Manipel-

fahnen auf den Exerzierplatz beschrankt. Im
Ernstfall seien die F. nur beim Aufmarsch zum
Ausrichten gebraucht und darih in die Mitte der

Legion gebracht worden; ,erst nach Einfiilirung der

Cohort-entaktik waren fur diese einzeln agierenden

kleinen taktischen KOrper die Fahnen von viel

10 grofierer, namentlich moralischer Bedeutung'. Die

Wichtigkeit der F. bei der Ordnung und Leitung

der Truppe hebt Vegetius II 13 hervor: sed an-

tiqui quia soiebant in aeie commisso bello ee-

hriter ordines aeiesque turbari atque eonfundi,

ne hoe posset aecidere, cohortes in centurias di-

viserunt et singulis centuriis singula rexillo

constituerunt, ita ut, ex qua cohorte vel quota

esset centuria, in ipso vexillo litteris essei ad-

scriptum, quod intuentes vel legentes milites in

20 quantovis tumultu a contubernalibus suis aber-

rare non posse?it. Ill 5 quocumque haee {signa)

ferri iusserit duetor eo necesse est signum suum
comitantes milites pergant. Enger Anschlufi der

Abteilungen an ihre F. ist daher Vorschrift (Caes.

bell. Gall. VI 34, 6 si coniinere ad signa ma-
nipulos vellet, ut instituta ratio et eonsiietudo

exercitus Romani poshdabat, V 16, 1; bell. civ.

I 44
(
4) und geubt wird das signa sequi, Liv.

XXIII 35, 6. XXX 35, 6 ; vgl. Tac. ann. II 45.

30 Die taktische Bedeutung der F. wird ferner durch

Ausdriicke, wie signa, toUere, movere, ferre, efferre,

proferre, constituere, inferre, conferre, comertere,

referre, transferre, promotere, retro recipere, ad
laevam ferre, obicere, signa armaque expedire (Be-

lege bei v. Domaszewski 5. Frohlich Fest-

schrift der 39. Philol. -Vers. Zurich 1887, 29-32)

bezeugt, die aus der Koromandosprache stammen,

Liv. V 55, 1. VI 8, 1. Val. Mai. I 5, 1. Auf

dem Marsche (Liv. XXXIV 46, 11) und beim An-

40 griff in geschlossener Kolonne (Liv. IX 13, 2. X
36, 10. XXXIV 15, 3. XXXIX 31, 9 u. o.) gehen

die F. ihrer Abteilung voraus ; Joseph, bell. Iud.

Ill 123 ?,-ietra at otjuaiat sieodoyovoai xov Aetov . .

.

zoTg Sk [spots rjxolov&ovv ol aalmyxiai. Uber die

Stellung derselben aber wahrend der Schlacht sind

wirim unklaren. Nach Marquardt 355stehen sie

hinter der Front, also hinter dem letzten Gliede

des Manipels, v. Domaszewski 3ff. sucht zu

begrunden, dafi sie alien sichtbar im ersten Gliede

SOgestanden haben, Bell. Afr. 15, 1 (andere Et-

klarung von Mommsen a. a. O. 5), bei Forma-

tionsiinderung ihre Stellung wechselten und in

die neue Frontlinie einriickten, wie der Bericht

uber die Schlacht bei Ruspina Bell. Afr. 17, 1

zeige. Mommsen hat demgegeniiber Mar-
quardts Ansicht wieder vertreten, v. Domas-
zewski (o. Bd. II S. 317) jedoch seine Auffas-

sung fe3tgehalten ; St offel Hist, de Jules C^sar

II 329 nimmt Stellung im zweiten Gliede an und

60 Delbruck 244 mochte ihm beistimmen. Unsere

Nachrichten uber die Aufstellung des Heeres im

einzelnen sind zu wenig durchsichtig und viel-

fach so unbestimmt, dafi ein sicheres Urteil nicht

m&glich ist, vor allem auch nicht hinsichtlich der

im Laufe der Zeit wahrscheinlich eingetretenen

Veranderungen. Nicht annehmbar ist die Ver-

mutung v. Domaszewskia 12. dafi die signa

mit Tierbildem (s. u.) noch etwa im zweiten Puni*
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schen Kriege in der Schlacht verwendet wurden,
von den Manipelsigna aber zu trennen seien. In
der Nahe des F.s befanden sich die Hornbliiser, die
wie v. Domaszewski 6ff. zutreffend auseinander-
gesetzt hat, durch ihre Signale die Bewegungen
der signa zu leiten batten, besonders in der
Schlacht, wo das Kommandowort nicht horbar
sein konnte.

_
Veget. II 22 cum autem moventtir

signa aut iam mota figenda sunt, eormcines
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tola castrensis signa veneratur , signa iurat,
signa omnibus deis praeponit, Ren el 23. 281ff.)

f

namentlich dem Adler, sacratae aquilae, Val
Max. VI 1, 11, VgL Tac. ann. I 39. II 17. XV 24;
hist. Ill 10. CIL III 7591: Dis mtiitaribus, Ge-
nio, Virtuti aquilae sanctfae) signisque lea I
Hal. VII 1030. 1031 : Genio et signis coh. I
Ffidae). Cber den genius (s. d.) signorum Re-
nel 308ff. v. Domaszewski Westd. Ztschr, XIVcanun, Joseph. Ml. M. Y 48^ «^ ,0 &' 18.V^^Xr™™gSTtEol top urtov at otjuaTai, xal sfUEQoa&sv ot aak-

myxmi toiv at}fioutbv. Bell. Afr. 82, 3. Auf der
Traianssaule sind mebrfach neben den signiferi
Spielleute dargestellt. Vgl. die Art. Bucina-
tores, Cornicines, Tubicines. Auch dem
Adler kann nicht, wie v. Domaszewski 24 mid
o. Bd II S. 317 meint, eine lediglich symboli-
sche Bedeutung zugemessen werden, Mommsen
1 macht geltend, dafi es doch taktisch von Wert

genen Gottheiten handelt. Der Schwur wird vor
den F. geleistet, Liv. XXVI 48, 12. Tac. ann.
XV 16. Tertull. apol. 16. Der Adler bat Asyl-
recht, Tac. ann. I 39, sein G-eburtstag wird als
der der Legion gefeicrt, CIL II 6183; vgl. 2552.
2553. Den F. wird bei der lustratio (s. o.) vor
Auszug ins Feld geopfert, v. Domaszewski
Arch.-epigr. Mitt. XVI 19; sie gaben Vorzeichen,
wie man meinte, fiir Gelingen und Scheitern der

^ - —~ ~~— "" . .^* w Tric 1110,11 jiiciiiuc, iui \jciijjtreii unu ocneiiern aerwar wenn durch den Adler der Standort des Be- 20 Unternehmung, Liv. IV 47. XXIT 3. Dio XL 18ten sna hers nnri ripe Sf-nkoc, rl 01-TA™^„ !,„„„:: „u„,.j. vtttt n* n . -v--^ ,„ „ . _fehlshabers und des Stabes der Legion Lezeichnet
ward.

Ira Frieden wurden die F. — nicht die der
Bundesgenossen — im aerarium populi Romani
von den Quaestorcn aufbewahrt, Liv. Ill §§ 8
IV 22, 1. VII 23, 3. Symbolische Bedeutung
hatte das F., wie heute, als aufieres Merkmal der
Einheit des betreffenden Truppenkorpers und als
kostbares Wahrzeichen der militarischen Ehre

XLIII 35. Serv. Aen. XI 19. Suet. Claud. 13."

Der Adler steht im Lager in einer aedieula,
Dio XL 18 tart 5k vf.ok fi-txQog xai iv avrqi %qv-
oovg dsrog tSovtai , Herodian. IV 4, 5, vgl. "die
Darstellung auf dem sog. Schwerte des Tiberius
bei Lindenschra.it Taf. XI 1. Ba'umeister
Denkm. Ill 2073, die Reliefs von Viminacium
und Condercum, v. Domaszewski Westd. Ztschr.
XIV 11 und ebd. S. Iff. 9ff. 17ff. uber das Fahnen-

desselben. Der Wlust des F.s gait als beson- SO heiligtum im Praetorium, N. Heidelb. Jahrb X
ders schimpflich, die Sicherung vor Feindeshand
als bochste Soldatenpflicht, so Liv. Ill 70, lOff
IV 29, 3. XXV 14, 7. XXVI 5. 6. XXXIV 46 12^
XLIV 40 u. o. Caes. bell. Gall. IV 25. 3; bell
civ. Ill 64, 3. 99, 4. Legionen, deren Adler er-

obert ist, wurden fiir immcr beseitigt, so die
in der Varusschlacht vernichteten XVII—XIX,
v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XV 189ff.

Als Zeichen des Sieges wurde das F. auf der

145 im Lager von Masada; vgl. die Beschreibung
des im Lager von Xovaesium aufgedeckten, Bonn.
Jabrb. Bd. CXI/II S. 165-173. 90. 319. Hier
wurden auch ad signa die Gelder der Soldaten
deponiert, Tac. arm. I 37. Suet. Dom. 7. Veget.
II 20, und von dem aquilifer sowie den signiferi
der Manipeln verwaltet fs. o. Bd. VI S. 1674),
v. Domaszewski a. a. O. 15,

Ehe Marius den Adler zum F. der Legion
Mauer der eroberten Stadt aufgepflanzt," Joseph. 40 machte, fiihrte sie auflerdem Wolf, Minotaur, Pferfnp Inn v ill-! nr\A TV.I+ As,.. - „ -. I- t-vi t-.t i »T ^ ^ ' fbell. Iud. VI 403, und mit der corona muralis
(a. u.) geschmuckt. Re nel 260. Bei feierlichen
Akten durften die F. nicht fehlen. so beim Ein-
zug und Ausmarsch des Kaisers (Cohen Med. imp
II 502 nr. 361. 505 nr. 376. Ill 362 nr. 6 u o
Tac. hist. II 89. Ill 2. Hist. aug. Gall. 8), bei der
allocutio fTraianssiiule Taf. XI Cichorius Text-
bd. II 55. Taf. XXI ebd. 135. Taf. XXXIII ebd.

Eber, Plin. n. h. X 16 erat et antea (aquila)
prima cum quatuor aHis ; lupi, minotauri, equi
aprique singulos ordines anieibant. paucis ante
annis sola in aeiem portari coepta erat, reli-

qua in castris relinquebantur. Marius in to-
tum ea abdieuvit. Fest. epit. p. 148. Fest. p. 234 a.

Viellek-ht hatte der Adler von jeher die Legion
reprasentiert; ob diese also in fiinf (oder vier)

™ T
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Taf'' LII/ni eM '' Haufen zerfi^' mi ^ ni^t sagen/jedenfalls

iti' v?tt 7, : -

6
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3°7 ^ " Marc Au
f
ellaule 50 lvtir(ie diesf-> wohl schon im Hannibalischen Kriege

Taf. XVI Petersen -v. Domaazewski-Cal-
derini. Cohen I 228ff. II 18. 514); bei dem
Empfang von Gesandten der Feinde (Traians-
saule Taf. XLII Textbd. II 275, peisojdicher Er-
gebung, Cohen II 34. Suet. Cal. 14; Nero 13.
Tac. aim. XV 29), bei der lustratio exercitus
(v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XVI 19ff
Traianssanle Taf. IX X Textbd. II 46ff. Taf
XXXVIII/IX ebd. 248ff. Taf. LIII LV ebd. 352.
Taf. LXXA7 ebd. Ill 166 u. 0. it en el 302ff.)60
und andern Opfern, dem Festmahl zum Geburts-
tag des Kaisers (Acta martyrum ed. Ruinart 312).
Bei festlichen Tagen wurden sie gesalbt, Plin. n.
h. XLTI 4: aquilae et signa puhendenta Ula et
euspidibtts korrida unguuntur festis diebus.

Den P. ala nmnina ward religiose Verebnmg
zuteil (Dionys. VI 45. Joseph. belL Iud. HI 123.
VI 316. TertulL apol. 16 rt&igio Bomanorum

nicht mehr vorhandene Organisation 2U Polybios
Beschreibung der Legion nicht stimmen. Momm-
sen Arch.-epigr. Mitt. X 4ff. Auf Renels 39ff.

73ff. 91ff. vergleichend-ethnographische Ausein-
andersetzungen uber den totemischen Ursprung
dieser F. und die Rolle, die diese Tiere im Volks-
glauben spielen, ist hier nicht einzngehen, eben-
.sowenig auf die Anregungen Beckers Arch, t
Eeligionswiss. VII (1904) 286.

In der Kaiserzeit zeigen die Legionsmunzen Tier-
bilder, die, wie Eckhel Doctr. num. VIII 494
bereits erklarte, den F. der betreffenden Legionen
entnommen sind. v. Domaszewski war frnher,
wie Mailer Philol. XXXIU (1874) 678ff. u. a.,

geneigt, diesen Tieren eine lediglich apotropaische
Bedentting zuzumesseu, zeigte dann aber Arch.-
epigr. Mitt. XV 182ff. dafi sie zumeist Zodi&kal-
zeichen Bind, die Nativitatsgestirne der Legionen,
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Ovid. fast. Ill 109ff. (Bedenken dagegen auBert

E. Maass Die TagesgOtter [Berlin 1902] 26, der

die astrologische Verwendung von Stier, Widder,

Eber hier fiir sekundar halten mOchte, nicht

naher). Ein Verzeichnis gibt Renel 212ff.; Nach-

weisc fiir die einzelnen Legionen s. Art. Legio.

Dieselbe Legion hat auch verschiedene Tierbilder,

eine einheitliche Erklarung dieser Symbole ist

nicht mOglich. Der Stier findet sich bei den

Legionen fast ohne Ausnahme, die zu den altesten

in dem von Augustus neugeordneten Heere ge-

horten, der Legio IV Macedonica. V Maccdonica,

VII Claudia. VIII Augusta, X Fretensis, X Gemma

;

v. Domaszewski a. a. O. wies nach, dafi Augu-

stus diesen Legionen die Ziffern lieB, die sie im

Caesarischen Heere gehabt, ebenso denen, die er

aus Antonius Heer heriibernahm. Vgl. dazu die

Ausfiihningen Renels 21 Iff. Der Stier ist das

Zodiakalzeichen des Monats, in dem Venus Gene-

trix, die GQttin des lulischen Geschlechts, herrscht.

Er kommt ferner vor bei der Legio VI Victrix,

I Italica, III Gallica. Den von Augustus neu-

gegrundeten Legionen gab er sein eigenes Na-

tivitatsgestirn, den Steinbock, der bei der Legio II

Augusta, XIV Gemina (s. den Maimer Grabstein.

wo die Vorderbeine des Tiers wohl die Weltkugel

umspannen, und Ritterling Mitt, f, Nass. Alter-

tmnsk. 1905/6, 18), XXII Primigenia (Limeskastell

Butzbach, Taf. Ill 30), XX Valeria Victrix, XXI
Rapax, IV Macedonica (mit dem Stier an dem auf

dem Schlachtfeld von Cremona gefundenen Kasten,

Notizie degli scavi 1887 Taf. 4. v. Domazewski
a. a. O. 184ff.), I Adiutrix, II Italica, XXX Ulpia,

vorkommt, Renel 217. Dasselbe Tier findet sich

auf Miinzen von Nicaea auf der Spitze des F.s,

v. Domaszewski 54, und der im Rhein ge-

fundene auf langer RcVhre aufsitzende Steinbock,

dessen Horner mit Efeu geschmuckt sind (Habel
Ann. der Ver. fiir Nassauische Alt. II 98ff.) ruhrt

wohl von einem F. her. Den Eber iuhren die

Legio I Italica und XX Valeria Victrix, v. Doma-
szewski Westd. Ztschr. XIV 119: Arch.-epigr.

Mitt. XV 192. II Adiutrix*, X Fretensis (Rev.

biblique 1899, lOlff.), ob als Stembild, steht da-

bin, ebenso wie hinsichtlich des Pegasus auf den

Miinzen der Legio I und II Adiutrix, II Augusta.

Der Lowe findet sich auf einer in Afrika ge-

pragten Miinze der Legio XVI, Cohen I 80

nr. 186. 187, die wohl aus der Zeit vor der Schlacht

bei Actium stammt, so daB es sich nach v. Doma-
szewskis Vermutnng a. a. O. urn das Zodiakal-

zeichen handeln konnte. das Lepidus seinen Trup-

pen gab; ebenfalls den Lowen fiihren die Legio

XIII Gemina, IV Flavia, VII Claudia. IX Augusta.

XXI Gemina. Renel 218 will mithrischen Ur-

sprung erweisen. Bei den pratorischen Cohort en

findet sich aufier dem Lowen der Skorpion, der

wohl auf Mars hindeutet, bei der von Domitian

errichteten Legio I Minenia der Widder, in dem
der Minerva geweihten Monat steht die Sonne in

diesem Zeichen. Ebenso durften die Zwillinge der

Legio II Italica und der Schutze der Legio II

Parthica zn erklaren sein. Die Legio V Alaudae.

die bei Thapsus gegen Jubas Elefanten sich

tapfer gehalten, erhielt dies Tier als Fahnen-

zeichen, Appian. bell. civ. IE 96. Eine Zusammen-
stellnng der auf den spateren Legionemflnzen des

Galliemia, Victorinus und Carauaius vorkommenden

Tierbilder hat v. Domaszewski 54 gegeben; die-

selben sind in der spateren Kaiserzeit an der

Spitze der F. befestigt, vgl. das Denkmal von

Viminacium, Arch.-epigr. Mitt. XV 192.

v. Domaszewski 28ff. hat ein reiches

Material von Darstellungen" der F. auf Grab-

steinen, Siegessaulen , Siegesbogen, Miinzen, das

in dem von ihm vorbcreiteten Corpus der Militar-

grabsteine vervollstandigt werden soil, gesammelt,

10 verarbeitet und mit 100 Abbildungen veran-

schaulicht. Eine zusammenfassende Besprechung

der auf der Traianssaule vorhandenen F. ist von

Cichorius fur den ersten Textband seines

Koraraentars in Aussicht gestellt. Einzelheiten

und unwesentliche Verschiedenheiten in den Dar-

stellungen hervorzuheben, ist hier ausgeschlossen;

es mag gentigen, die wichtigeren Formen kurz

zusammenzustellen. Argl. den Art. Signa, Die

mit Silber beschlageno (Dexipp. 24, FHG III 682)

20 Fahnenstange ist eine Lanze, daher cfter auch

mit soleher Spitze versehen (Traianssaule Taf. XI

Cichorius Textbd. II 56ff. Taf. XXI ebd. 135),

hat zum EinstoBen (Tac. ann. I 65) einen herz-

oder kegelformigen (vgl. das Relief in der Brera

in Mailand bei Hofmann Militargrabsteine 23)

eisemen Schuh (puspes Plin. n. h. XIII 23. Suet.

Caes. 02. Appian. bell. civ. II 62), daruber eine

kurze Querstange, um das Feststampfen zu er-

leichtern (Hofmann 20) oder wahrscheinlichev

30 um das zu tiefe Einsinken zu verhindern, da die

F. oft viel Metallschmuck trugeu, Suet. Aug. 10;

Cal. 43. Herodian. IV 7, 7. Unter der Quaste

erleichtert eine (hakenformige) Handbabe das

Herausziehen. Unter der Spitze befindet sich ein

Querholz, an den Enden in Ringen purpurne

Bander, die mit silbernen Efeublattern verziert

sind. Auf dem vielleicht altesten bekannten

Grabstein mit Darstellung elnes aignum, CIL V
4365 (Brixia), und dem iihnlichcn V 5586 (bei

40Mediolanium), abgebildet bei v. Domaszewski
Fig. 15. 16. Hofmann 20ff„ bildet die Quer-

stange mit gabelfrrmig emporragenden Spitzen

das Ende des Schafts. Dem entsprechen, wie

letzterer bemcrkt, auch die erhaltenen Originale,

Weckerling Paulus-Mus. Worms I 115; Taf.

IV 5. Lindenschmit Centralmus. Taf. XXA7III

22. Jacobi Saalburg Taf. XXXVIII 25 S. 490ff-

Ofters findet sich auch unter der L an zen spitze

ein kleines, von einem Kranze umgebenes Oval-

50 schildchen auf einem rexittum befestigt, so Traians-

saule Taf. XI Cichorius Textbd. II 56. 57.

Taf. XX ebd. 132. Taf. XXI ebd. 135. Taf. XXXIX
ebd. 253 u. o. (von einem Halbmond umgeben

Taf XLII ebd. 278), vgl. den Grabstein aus

Deutsch-Altenburg CIL III 13 482 a. Bormann
Arch.-epigr. Mitt. XVIII 221. Hofmann 18ff.

Andere haben oben einen Adler in einem Kranze,

/.. B. Traianssaule Taf. VIII Cichorius Textbd.

n 36. Taf. IX ebd. 46. Taf. XXXVII ebd. 241.

60 Taf. XLIV ebd. 290.

Mebrfach endet die Fahnenstange in eine ge-

offnete emporgestreckte rechte Hand, die Ofters

von einem Kranz umschlossen ist, Traianssaule

Taf. II Cichorius Textbd. II 29. Taf. VIII

ebd. 34. Taf. XXXV ebd. 227. Taf. LVI ebd.

368. Taf. XCIV ebd. IH 281. 283, ohne Kranz

Taf. XVn/XIX ebd. II 118. Die Hand hat

v. Domaszewski 53, vgl. 77, 1, auf den Bei?



2159 Feldzeichen Feldzeichen 2160
namen

^
mehrerer Legionen pia fidelis bezogen

und Cichorius stimmt zu (falsche Deutum? bei
Renel 257).

s

Anch die Bezeichnung des Tmppenteils war am
P. angegeben, Nummer und Beiname der Legion.
Nummer der Cohoite; zur Angabe des Mani-
pels vgl. die oben genannten Mtinzen vom J 88
und 49 v. Chr. fiber die Aufschrift der Centuricn-
falme aufiert v. Domaszewski 51 cine Vcr-
mutung. Die Befestigung wird deutlich gemacht 10
dadurch, daB auf der Traianssaule das obere Quer-
holz einigemai eine vertiefte umrahmte Flache
zeigt, in die eine Platte passen wurde, wie das
Bruchstuck einer solcben aus Silber im Kastell
bei Niederbieber gefunden worden ist (Abb. bei
v. Domaszewski ebd.).

Der Adler (o. Bd. II S. 317), oft stark stilisiert,

wird auf einer Stange getragen, die ebenfalls wie
das signum unten einen metallenen Sctmh zum Ein-
stoflen, fiber demselben die Querstange und in der 20
Mitte einen Griff zum Herauszieben hat; er steht
auf einer verschieden geformten Platte oder kapitell-
artigen, audi mit Streben gestutzten Postament
(auf Munzen auf runder Stange), hat im Schnabel
erne Eichel und schlagt mit den Krallen in ein
Blitzbiindel, wie solches auch auf Schilden und
Schleuderbleien offers dargestellt ist. Die Flugcl
sind gewohnlich ausgebreitet und zum Anflug
emporgehoben, Kum Zekhen, da.fi der Adler gliick-

verhcifiend der Legion zum Sieg vorausfliegen soil, 30
Caes. bell. Gall. IV 25, 3. 4. V 27; bell. civ. Ill
64, vgl. Tac, ann. II 17; hist. I 62. Ben el 172.
So z. B. auf dem Mainzer Grabstein aus der Zeit
des Claudius, Linden sc limit Altert. aus heidn.
Vorzeit I 4, 6, 1. v. Domaszewski Fig. 3. dem
Grabrclief ausTusculum GIL XIV 2523. ebd. Fig. 5.

Hofmann 24 und des oftern auf der Traians-
saule, z. B. Taf. XXI Cichorius Textbd II
135. Taf. XXXV ebd. 223. Taf. LXXVILIII ebd.
Ill 170ff.; gesenkt sind die Fliigel hier (sonst auf 40
Miinzen v. Domaszewski 49, 8) nur dargestellt
Taf. VII/VIII ebd. 34. Taf. XLII ebd 278.
Taf. LXXX ebd. Ill 190. 103. Der Adler tragt
mehrfacb einen Ring um den Hals, Taf. VII/VIII
ebd. 29. Taf. XXXV ebd. 227. Taf. XLIV ebd
290ff. Taf. LVI ebd. 367. Taf. LXXVTI/TIII ebd.
Ill 170ff. Cber weiteren Scbmuck s. u.

Das F. der Praetorianer hat, wie aus von v.

Domaszewski 56ff. vgl. 67 gesammelten Darstel-
lungen hervorgeht, nicht immer die gleicbe Form 50
gehabt. Auf demBogen des Claudius, Fig. 79 a. b,

ist das Querholz das Ende, davor eine Hand, der
Adler fehlt wobl. In der Zeit Traians (ob seit
Vespasian?) ist die Stange eine Lanze mit Quer-
holz, von dessen Enden Bander mit Efeublattern
herabhangen, fiber der der Adler sitzt. Beispiele
von der Traianssaule Fig. 58—70, z . B. Taf VIII
Cichorius Textbd. n 39. Taf. XXV ebd. 159.
Taf. XXXVII ebd. 242. Renel 266ff. Aufier den
coronae (s. u.) sind narnentlich an den F. dieser 60
Truppe, die in der nachsten Umgebung des Kaisers
sich befindet (Beispiele davon auf der Traianssaule
bei v. Domaszewski 58, 3) die imagines der
Herrscher, Tac. hist. I 41. Herodian II 6, 11.
vin 5, 9.

Die P. der auxilia gleichen im wesentlichen
denen der Manipeln, v. Domaszewski 73, auf
einem Bonner Grabstein Pig. 86 hat das Quer-

holz an den Enden Eicheln, und die Lanze im
oberen Teil auf einem Blitzbundel einen Adler,
dessen Bedeutung nicht klar ist. Auf Taf. XXXV
der Traianssaule, Cichorius Textbd. U 226ff. ist
eine Stange mit darauf befestigtem, nach unten
sich verjungendem Aufsatz dargestellt, auf dem
ein Widder(?) stent. Es handelt sich um das
F. einer bundesgentfssischen Truppe, ebenso wie
bei clem F. auf dem Relief im Museum zu Chester
Fig. 90, Renel 199: die Stange hat unten einen
Dreizack zum Einstofien, oben eine Platte mit
daraufstehendem Stier. Das F, der Turma einer
Ala ist nur durch ein Relief bekannt, Fig. 88.

Zu den F. der speeulatores auf Mfinzen des
Antonius. Galba, Vespasian vgl. v. Domas-
zewski 7-5ff.; Westd. Ztschr. XIV 3. 10.

Weiter bt kurz die Form des vexillum (s. d.),

der Zeugfahne, zu erwahnen. Es war das alteste
F. der Romer und wurde auch spater noch beim
Beginn der Schlacht auf dem Feldherrnzelt
aufgczogen [vexillum propoaere Caes. bell. GalL
II 20, 1. Bell. Hisp. 28, 2; vgl. bell. civ. Iff
ITut. Fab. 15: yu<hv 89, 5. Bell. Alex. 45, 3
xoxivvog vjrko tj/j ozpazyytxr}; oxijvfjs diaxuvo-
fteros, zu Dio XL 18 vgl. v. Domaszewski 79,
1| und wahrend der Centuriatcomitien auf der
Burg (Liv. XXXIX 15, 11. Pest. ep. 103. Macrob.
Sat. I 1G, 15). Mar qua i'dt 357, 1. Beim Aus-
bruch von titmultus haben equites und pedites
unter je ein vexillum zu treten, Serv. Aen Vm
1

: profevens duo rexilla, unum russeum, quod
pedites evocabat, et unum caeruleum, quod erat
equitum. Bemerkenswert ist die Darstellung auf
einem Relief im Britischen Museum (v. Doma-
szewski 76 Fig. 94J: ein Lanzenschaft mit Schuh
in Form einesDreizackes; von dem Querholz, fiber
dem eineHand sich befindet, hangt ein quadratisches,
unten mit Fransen versehenes Stuck herab, mit
der Aufschrift leg. II, aus der diese vexillatio
hervorgegangen war. Auf der Traianssaule finden
sich solche F. z. B. Taf. VII/VIII Cichorius
Textbd. II 35. Taf. IX ebd. 45. Taf. XXXVII
ebd. S. 241.

fiber das im 3. Jhdt. eingefuhrte F. in Ge-
stalt eines Drachen ist o. Bd. V S. 1633ff. ge-
handelt worden. vgl. A. Mviller Philol. N. F.
XVIII (1905) 609ff.

; uber das labarum s. d. Art.
An den rCmischen F. war meist verschieden-

artiger Scbmuck angebracht, sie machten daher
einen glanzenden Eindruck, Plin. n. h. XXXITI
58. Herodian. IV 7. 7. Bell. Afr. 75, 5. Milita-
rische Orden (s. den Art. Dona militaria
Bd. V S. 1528ff.

;
Corona Bd. IV S. 1640ff.,

Torques) wurden auchandieTruppenabteilnngen
verliehen, Zonar. VII 21: ov xax" avdga tiovov
aowiEvaavza ravza i6i6ozo alia xal l6%Ois xai
aroazoTtEdotg o/.oi; xaQsiyETQ.

Besonders haufig sind bei den FuBtruppen (an
Reiterabteilungen scheint nur die torques ver-
liehen worden zu sein) die fiber einem Halbmond in
verschiedener Zahl befestigten Scheiben (pkalerae,
s. d.) aus Silber (vgl. die Laueraforter Punde
1858, Marquardt 575) mit Buckel in der Mitte
und aufgetriebenem Rand, v. Domaszewski
51flf. Wie die Befestigung geschab, zeigt die im
KastellNiederbieber gerondeneScheibe, vgLBenn-
dorf Wien. Vorlegebl. Scr. B Taf. VI nr. 8, mit
breitem Ring auf der Rockseite, jeden&lis um
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den Schmuck abnehmen zu konnen zum Zeichen
der Trauer, Tac. ann. Ill 2, prmeedebant ineompta
signa, versi fasces.

An einem signum der Traianssaule findet sich

die corona navalis, Taf. VIII Cichorius Text-
bd. II 36, an den F. der Praetorianer mehrfacb
die corona muralis, elassiw, vallaris^ Beispiele

bei v. Domaszewski 60ff., und hier besonders
die imagines der Kaiser, s. den Art. Imagines,
Imaginiferi. Renel 263ff. Uber die Reihen-
folge dieser Auszeichnungen v. Domaszewski
07 und Traianssaule Taf. VIII Cichorius Text-
bd. 36. Taf. XVII/XIX ebd. 112. Taf. XXI ebd.
135. Taf. XXXV ebd. 223. Taf. XXXV ebd. 227.
Taf. XLII ebd. 275. Taf. XLIV ebd. 290. Taf.
LXIII ebd. Ill 61. Taf. LXXr/II ebd. 131. Taf.
LXXIV/V ebd. 161. Die F. mit Scheiben kommen
auf Munzen und auf der Traianssaule meist mit
dem Legionsadler vor, Beispiele bei v. Doma-
szewski 40. Traianssaule Taf. IX Cichorius 20
Textbd. II 46. XVII ebd. 105. XXI ebd. 135.
XXV ebd. 223. Taf. LIII/LV ebd. 352 u. a. m.

Literatur. A. v. D om a s z e w s k i Die Fahnen
im rom. Heere, Abh. des arcb.-epigr. Seminars
der Univers. Wien, Heft V 1885 (nur mit Autor-
namen zitiert); Die Tierbilder der Signa, Arch.-
epigr. Mitt. XV (1891) 182ff. ; Die Religion
des rom. Heercs, Westd. Ztschr. XIV (1895) Iff.

Habel tjber die F. des rOm. Heeres, Ann al. fur
Nassau.Altertumsk.il 3,98ff. Braun DerWusten- 30
roder Leopard, ein rom. Kohortenzeichen, Bonner
Winckelmann-Progr. 1857, dazu A. Muller
Philol. XXXIII (1874) 678ff. Benndorf Wien.
Vorlegebl. Ser. B Taf. V. VI. Bernd Wappen-
wesen der Griechen und Romer, Bonn 1841, 88ft.

Mommsen Arch.-epigr. Mitt. X (1886) Iff.

(zu der erstgen. Abh.). Marquardt Staatsverw.
II 345. 353. 357 (ebd. iiltere Lit.). 398. 438. 545.
Franz F r h 1 i c h Das Kriegswesen Caesars, Zurich
1889. 1890, 82ff. A. Muller in Baumeister4f)
Denkmiiler III 2063ff. Charles Renel Les en-
seignes (Annales de riiniversite

-

de Lyon, Nouv.
senc II. Droit, Lettres fasc. 12), Lyon-Paris
1 903. Harald Hofmann ROm . Militargrabsteine
der Donaulander (Sonderschriften d. Osterr. archaol.
Instituts in Wien Bd. V), Wien 1905.

[Liebenam.]
Feletheus, mit haufig gebrauchtem anderem

Namen auch Feva, Fevva, Feban, Foeba genannt
(Eugipp. v. S. Sever. 8, 1 Feletheus, qui et Feva), 50Komg der Rugier und Sohn des Flaccitheus. Wah-
rend seine Gattin Giso als eine heftige Feindin
der Romer und Katholiken geschildert wird, lebte
er selbst in leidlichem Verhaltnis zum hi. Seve-
nnus, an dessen Totenbett (im J. 482) er auch zu-
gegen war; ja er scheint sich gegenuber den letzten
Romern, die sich in die Donaustadte Noricums
zuruckgezogen hatten, als foderierter Fiirst und
Jehntzherr gegen Alamannen und Thuringer ge-
tohlt zu haben (Eugipp. 31, 1-5). 487 traf sein qq

a
C
? ier An&nK Odoakers, der nach Eugippius

durch Pamihenstreitigkeiten im Rugischen Kdnigs-
naus hervorgerufen war (Eugipp. 44, 4), wahrend
es sich wohl eher dabei fur Odoaker um einen
Versuch handelte, Noricum ripense und die Do-
naugrenze fur das Reich zu halten ; nach Johannes
Antioch. 214, 7 (FHG IV 621) hfttte dabei anch
KaiBer Zeno seine Hand im Spiel gehabt, um dem

Odoaker Schwierigkeiten zu bereiten. F. unterlag
in einer Schlacht an der Donau am 16. November
oder 18. Dezember 487 (Chron. min. I 312. 313.
II 159 Momma.) -und wurde samt seiner Gattin
gefangen nach Ravenna geschleppt. Eine dunkle
S telle bei Ennodius (243, 25 = Opusc. 1) scheint
dahin gedeutet werden zu konnen, da6 Odoaker
den F. spiiter toten lieB (Dahn Kouige II 32—33 und Anm. 5. Ktipke Anfangc des K6nig-
tums 165. L. M. Hartmann Konigreich Italien

I 60). [Benjamin.]
C. Felginas (nicht Fleginas, vgl. Schulze

Zur Gesch. lat, Eigennamen 529, 11), ro'mischer
Bitter aus Placentia, auf Caesars Seite im Burger

-

kriege 706 = 48 gefallen (Caes. bell. civ. Ill

71, 1). [Miinzer.]

Felicia (<Prjltxia), Stadt in Germania Magna.
nur von Ptolem. II 11, 15 (xaoa. zov Aavovfiiov)
erwahnt [Ihm.]

Felicianus. 1) s. Attius Nr. 8.

2) Flavius Felicianus, Consul im J. 337.
Da sein Name CIL X 476 radiert ist, muti
sein Andenken gebrandmarkt und er wahrschein-
lich hingerichtet sein. Man kann vermuten, daB
er zu denjenigen gehorte, denen die Thronrevolu-
tion des J. 337 das Leben kostete; s. 0. Bd. IV
S. 1046. [Seeck.]

Felicio. 1) Sohn des Philositus und gleich
seinem Vater Hausverwalter des Philosophen Se-
neca, ep. I 12. 3.

2) Felicio wird ein Sklave des Trimalchio
genannt, Petron. sat. 60.

8) Felicio. Epiktet wahlt diesen Namen, um
den Typus des verachtlichen, aber einfluBreichen
Sklaven zu zeichnen, diss. I 19, 17—23. IV 1,

150; vgl. Friedlander Sittengesch. 1 6 126.

4) Felicio, wird als Befehlshaber von Prae-
torianercohorten genannt in einem gefalschten
Brief des Kaisers Gordian an seinen Schwieger-
vater, den Praefectus praetorio C. Furius Sabinius
Aquila Timesitheus, Hist. aug. Gord. 25, 2. Dar-
nach ware auch F. Praefectus praetorio gewesen.
Die Annalune, dali damals wieder zwei Garde-
kommandanten im Amte waren, erfahrt eine Star-
kung durch die aus dem 15. Jhdt. stammende
Kopie einer stadtromischen Inschrift, CIL YL
1611, vgl. Mommsen Rom. Mitt. V 91.

[Stein.]

Felicissimus. 1) Vorsteher des Fiskus unter
Kaiser Aurelian (cut procurationem, fisci man-
daveram, Hist. aug. Aurel. 38, 3 ; an den anderen
Stellen rationalise vgl. Hirschfeld Die kaiserl.

Verwaltungsbeamten 2 34f.). Sein Amt (dafi ei

es mindestens schon seit Claudius innehatte,
schlieBt Markl Numism. Ztschr. XVI 406, 11
aus der Gleichartigkeit der Munzpragung) miB-
brauchte er dazu, die Miinzarbeiter zu Verfal-
schungen der Miinze heranzuziehen. Als der Unter-
schleif entdeckt wurde, organisierte er den Auf-
stand der Miinzer, den der Kaiser nur rait groBer
Muhe bewaltigen konnte. Es kam auf dem Coe-
lius, wo sich die kaiserliehe Munzstatte befand, zu
einer formlichen Seblacht, wobei 7000 Mann Men
(soviel allein angebUch auf Seite der kaiserlichen
Truppen); aber schliefilich wurde die Bewegung
mit mrchtbarer Grausamkeit unterdruckt und auch
F. getotet, Hist. aug. AureL 38, 2—4. Vict. Caes.
35, 6. Epit de Caes. 35, 4 (hier ist sein Name
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nicht genannt). Eutrop. IX 14, Suidas s. Movt-
xaQioi (die alle auf eine einzige Quelle, wahr-
scheinlich die verlorene Kaiserchronik , zuriick-

gehen; die Version bei Suidas, .daB F. von den
Miinzarbeitern getetet wurde, ist durch Mi&ver-

standnis derbis zurZweideutigkeitknappenEutrop-

stelle entstanden). Die Bedeutung dieses Auf-

stan&es zeigt sich auch darin, dafi Pol. Silv. latere,

Mommsen Chron, min. I 521f. F. miter den

Usurpatoren aufzahlt. Der Aufstand war ent-

weder, vie Groag Bd. V S. 1373 (vgl. auch

Homo Essai sur le regne de TempereuT Aure-

lien 158—165) annimmt, im J. 271 oder, wie

man aus der Anordnung bei Vict. Caes. schlicfien

konnte, nach der Besiegung des Tetricus und vor

der Einweihung des Soltempels, also vielleicht

im Zusammenhang mifc der Mjinzreform im J. 274

;

so auch z. B. Lecrivain Etudes sur l'histoire

Aug. (1904) 362. Darauf bezieht auch Seeck
Gesch. des Untergangs der antiken Welt II 2231
und Num. Ztschr. XXVIII 1831 dieses Ereignis,

das er aber als einen allgemeinen Aufstand gegen

die Ungerechtigkeiten von Aurelians Miinzreform

auffaftt. Malal. XII p. 801 Bonn, erzahlt diese

Geschichte ohne den Namcn des Anfubrers zu

nennen, verlegt sie jedoch nach Antiochia. Von
ihm verschieden ist Aurelius Felicissimus, efgre-

gnts) vfir), procurator)
,
CIL IX 4894, in der

Zeit Gordians, s. Aurelius Nr, 128. [Stein.]

2) Dux Aegvpti im J. 350. Athan. ap. ad

Const. 10; ad mom 51 - Migne Gr. 25, 608.

756. [Seeck.]

Felicitas. 1) Sabinia Felicitas s. Sabinius.

2) Felicitas batte in Rom keine Verehrungs-

statte, ehe ihr L. Licinius Lucullus nach. seinen

gliicklichen Kampfen in Spanien einen Tempel
im Velabrum weihte. Dies geschah bald nach

146 v. Chr. Das ist die aedes Felieitatis, bei

der nach Cic. Verr. IV 4 die von Mummius aus

Thespiae mitgebracbten Bilder der Thespiaden

standen (vgl. IV 126). Das Nahere erfahren wir

durch die Erzahlung, daB Mummius dem Lucullus

griechische Kunstwerke fur die Weihung seines

aus der spanischen Beute errichteten Tempels

der F. uberlassen babe (Cass. Dio frg. 76, 2 Boiss.,

wo der Tempel to TvyaTov heiflt; ebenso XLIII
21, 1 die Achse von Caesars Triumphwagen brach

xclq' avtoi T<Ti Tv/aioi T(p vttq tov AovxovXXov

oixodofiqirivn; vgl. Suet. Caes. 37 Velabrum
praeterrehens ; Strab. VIII 381 , der ebenfalls

die Geschichte von der Grofiherzigkeit des Mum-
mius erzahlt, nennt das Heiligtum z6 rijg Evrv-

ytas Isoov; vgl. Plin. n. h. XXXVI 39 sitae fw-
runt et Thespiades ad aedem Felieitatis. XXXIV
69 signa quae ante Felieitatis aedem fuere

Veneremque quae ipsa aedis incendio cremata
est Claudii principalis, Der Enkel jenes Lucullus

bestellte eine Statue der F. bei Arcesilaus, deren

Vollendung durch den Tod des Auftraggebers und
des Kunstlers verhindert worden ist (Plin. n. h.

XXXV 156). Eiue zweite Statte der Verehrung
der F. schuf Pompeius. Er errichtete der Venus
Victrix auf der Hshe seines Theaters einen Tempel,
als dessen Treppenstufen die Sitzreihen des Thea-

ters gelten sollten. Zusammen aber mit der Venus
Yictrii wurde dort auch die F. verehrt, wie wir
durch die Kalender erfahren: Fast. Amit. zum
12. August (CIL 12 p. 244) Veneri Viciriei,

Honfori) Virt(uti), Felicitati in tTieatro mar-
moreo; und Fast. Allif. zu demselben Tage (CIL
I 2 p. 217) V(eneri) Vfictrici) , Hfonori) V(ir-.

tutij7 V(. . J, Felieitaiti) in iheatro Pompei (vgl.

Mommsen CILI 2 p. 324). Mit derselben Venus
Victris vereint finden wir die (fausta) F. wiederum
auf dem Kapitol, Fast. Amit. zum 9. Oktober
(CIL 12 p. 245, und ahnlich Fast. Arval. p. 214)
Genio publie(o), faustae Felicitati, VenerfiJ Vie-

10 trficij in Gapitol(io) ; vgl. dazu Fast. Ant. zum
1. Juli (CIL 12 p. 247) Felicit(ati) in Cap(it)o-
l(io), tiber die Lage dieses Heiligtums auf dem
Capitol vgl. Jordan Topogr. 1 2, 46 gegen loram-
sen CIL 1 2 p. 331. AnschlieBend sei hier noch
auf das Fastenfragment CIL I 2 p. 252, 11 auf-

merksam gemacht, in dem zu einem unbekannten

Tag ein Opf'er Feli{c)itati in eamfpo) Mart(io)
verzeichnet ist (vgl. Mommsen CIL 1*2

p. 339).

Ferrier hat Caesar die Gottin F. verehrt. In
20 der Schlacbt bei Thapsus gab er ihren Namen

als Parole aus (bell. Afr. 83). Auf seine Ver-

anlassung -wurde die von Faustus Sulla neuge-

baute Curie eingerissen und von M. Aemilius Le-

pidus auf ihrem Boden ein Tempel der F. er-

riclitet (Cass. Dio XLIV 5, 2 vaov Evzv/Jag). Auch
den Nachfolgern des Dictators lag ihr Kult am
Herzen. An dem Tage, an welchem Augustus
zum erstenmal imperator genannt worden war*

wuTde in Cumae alljahrlich eine supptieatio Feli-

30 citaii imperii gefeiert, Feriale Cuman. zum 16.

April (CIL 12 p. 229. vgl. Mommsen p. 315 und
Hermes XVII 635f.) {eo die Caesar primum
imperator app)elhitus est. suppliedtio Felicitati

imperi. In Kom brachte man der F. ein jahr-

liches Opfer an dem Tage dar, an welchem Tibe-

rius dem tium-en Augwti einen Altar geweiht hatte,

Fast. Praen. zum 17. Januar (CIL I 2 p. 231,

vgl. Mommsen p. 308) pontifwes . au(gures,

XVviri s. f., VII)v4r(i) epulomtm victumas
40 inm(o()ant n(umini Augusti ad aram q)uam

dedieavit Ti. Caesar. Fe(lieitati) q(uod T. Caesar

aram) Aug{usto) patrl dedieavit. Eine Statue

der F. wurde zu Ehren des Tiberius auf Senats-.

beschlufi in (lessen Geburtsort Fundi aufgestellt

(Suet, Tib. 5; vgl. Felicitas Tiberi auf dem Schilde

der Kaiser/statue des sog. Tiberiusschwertes CIL
XIII 6796). Wie eng der Kult der F. gerade

mit der Person des Kaisers verbunden war. zeigen

die Arvalakten seit Claudius deutlicb, nach deren

50 Bericht ob diem imperii Augustorum, ob appel-

lationem patris patriae, pro saltde et reditu im-
peratoris , ob supplicat tones a senattt decretas

nach Iuppiter Iuno Minerva (Iuppiter Victor und
Salus) der F. (in Capitolio) geopfert worden ist

(vgl. Henzen Act. Arv. p. 71—74. 84. 85. 121.

168; im J. 58 Felieitati publicae; im J. 214
{Fe)lieit(ati) Augftistae). Wissowa Gesamm.
Abb. 301). Ebenso mit Salus verbundeD erscbeint

die F. auf den Inschriften der Equites singulares

60 in Bom (CLL VI 31138ff.|, und daB F. und Salus

nicht etwa den auxilia eigentumlich sind, an
Stelle der von den Biirgertruppen verebrten Honos
und Virtus (v. Domaszewski Westd. Ztschr. XIV
43), und daB sich hinter ihren rftmischen Namen
keine gennanischen Gottheiten verbergen (Zange-
meister Neue fleidelberger Jahrb. V 51), hat

Wissowa a. a. O. 299ff. mit Hinweis auf die

Arvalakten fiber alien Zweifel erhoben. Hier ist
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auch noch die Inschrift CIL XI 1331 zu nennen,
die eine Weihung fur Iuppiter, Iuno, Minerva,
F., Eoma, divus Augustus enthalt, in Erfullung
eines Geliibdes pro salute imp. Neronis, und 4371,
aus der wir erfahren, dafi es in Ameria einen

flamen Victorias et Felie(itatis) Caesar(um) gab.

Felicitas Augusta noch mschriftlich in Afrika, CIL
VIII 964 (vgl. 12446). Wissowa a. a. O. hat
weiterhin gezeigt, daB die durch den Zusatz im-

sehen wir die Gottin sitzend oder stehend, ge-
wOhnlich mit Caduceus (vgl. dazu die Stellung,
die sie in den Inschriften der Equites singulares
hinter Mercurius einnimmt) und Ffillhom. Die
Aufschriften sind: F. publico, F. Augusta (auch
Augustorum nostrorum), F. imperii (impera-
torum), F. saeeuli, F. temporum, F. perpetua,
F. Romanorum (populi Ilomani), F. Malica,
F. perpetua, F. deorum. Die Darstellungen sym-

peratoris, Caesarum, Augusta charakterisierte 1 bolischer Art sind beredt, namentlich die der
F. dieselbe ist, wie Felicitas publica, und zu ver- vier Jahreszeiten auf den Miinzen mit F. tem-
stehen als die so han fig genannte felicitas tem-
porum oder saeeuli, deren Schopfung und Er-
haltung dem Kaiser verdankt wird (vgl. Tac.
Agr. 3 quamquam prima statini beatissimi sae-

euli ortu Xerva Caesar res olim dissoeiabiles

miscuerit, principatum ac libertatem, augeatque
eotidie felieitaiem temporum Xerva Trai-anus . .

,

;

raehr bei Wissowa a. a. O. 302, der audi sehr
treffend zur Beleuchtung der Opfer fur F. am 20
Jahrestag des Eegierungsantritts und der Be-
nennung pater patriae auf die Worte des Mes-
salla bei Suet. Aug. 58 aufmerksam macht: quod
bonum faustumque sit tibi domuique tuae, Cae-
sar Augusts! sie enim nos perpeiuam felieitaiem
rei publicae et laeta huie urbi precari existi-

mamus : senatus te eonsentiens cum populo Ro-
mano eonsalutat patriae patrem; der Tag des
Eegierungsantrittes ist annus novus, initium

porum.
Literatur: Preller-Jordan Rom. Mythol. II

2551 Steuding in Eoschers Lex. I 1473ff.

Blanchet Diet, des ant. II 10311 Wissowa
Relig. u. Kult. d. Rom. 214f. [Otto.]

Felicius. 1) Avidius oder Didius Felicius,

Consularis Byzacenae im 4. oder 5. Jhdt. , CIL
VIII 11932. [Seeck.]

2) Rtoiischer Topfer, Ihm Bonn. Jahrb. CII
110. 118. [C. Robert.]

Feliginates, Einwohner einer untergegangenen
Stadt in Umbrien, Plin. n. h. Ill 114.

*

[Hulsen.]

Felix. 1) s.Antonius Nr. 53—55, Aqui-
Hua Kr. 18, Attius Nr. 15, Aurelius Nr. 129
(und u. Nr. 5), Caecilius Nr. 54a (Suppl I

S. 267), Caelius Nr. 23, Claudius Nr. 149
und 375a (Suppl. I S. 321), Cornelius Nr. 151.

saeeuli felicissimi. Sen. apocol. 1, 1). Horaz carm. 30 152. 390—393 Is. auch u. Nr. 2), Cossinius
IV 5, 18 nennt die Gottin alma Faustitas (vgl.

o. fausta Felicitas).

Der Kult der F. ist also sehr jung, Aug.
civ. (1. IV 23 hebt ausdriicklich hervor, da6 sie

vor Lucullus keincn Tempel gehabt babe (vgl.

VII 3). Der eigentliche Aufschwung ihrer Ver-
ehrung hebt aber erst in den Zeiten des Sulla
Felix an (Wissowa Relig. u. Kult. der Homer

Nr. 5 (vgl. Suppl. I S. 33), Fabius Nr. 76, Mar-
cius, Minucius, Mummius, Munatius, Oc-
tavius, Ofillius, Plautius, Pollius, Sex-
tilius, Tarronius, Tuscenius.

2) L. Cornelius Felix Plotianus (Arch. Ertesitii

1904, 201 = Rev. arch. VI 1905, 472) s. Suppl. H.
3) Felix, Cognomen folgender datierbarer Con-

suln der Kaiserzeit: a) L. Cornelius Sulla Felix,

cos. ord. 33 n. Chr. mit Ser. Sulpicius Galba.215). Er bat die Venus, seine Schutzpatronin,
Venus felix genannt (Wissowa a. a. O. 237). 40 b) Faustus Cornelius Sulla Felix, 'cos. ord. 52
Esist also, ^wie Wissowa a. a. (XJ214, 10 richtig mit L. Salvius Otho Titianus (vgl. o. Bd. IV
erkannt hat, eine verkehrte Auffassung, ivenn
P reller Mythol. II 255 und andere mit ihm in
der F. eine Gottin del* Fruchtbarkeit sehen, aus
keinem anderen Grunde, als weil der Begriff der
Fruchtbarkeit dem Worte felix urspriinglich zu
Grande liegt.

Abgesehen von den schon angefiihrten Zeug-
nisscn wird F. auf Inschriften selten erwahnt.
Aus republikanischer Zeit stammt CIL XIV 3538. 50
eine Weihung der Aedilen von Tibur. Zwischen Ti-
bur und dem Mons Albanus ist gefunden XIV 2568

:

sfanetae) dfeaej Fortfunae) Felicit(aU) d(ona).
In Aeclamnn stiftete eine Priesterin der Kaiserin
eine silberne Statue der F., IX 1154. CIL III
8170 (aus Moesia superior) liest Mommsen
I(ovi) o(ptimo) mfaximo) {et) Felicit{a)ti sta-
h(onis R)ercula< nae) . In Pompei schrieb ein
Backer iiber seinen Ofen: hie habitat Felicitas
(dazwischen ein Phallus, IV 1454). 60 II 289. VreUeicht ist er mit Aurelius Felix (IG

Der Munzmeister Lollius Palikanus im 1. Jhdt. XIV 1480 = IGR I 227 ; vgl. Aurelius Nr. 129)
v. Chr hat auf semen Miinzen die Kopfe von identisch; dieser wird zwar hier als bovxyvaQtav
rtonos, liibertas und auch Felieitatis (weiblicher xai xaO' oiov tiyovs ln[tzQ07tevoas] bezeichnet,

-tt ijS Ya
J
em

-
Babelo » Monn. de la rfi-publ. d. i. rationalis ducenarius, korrekter procuratorU 149). Auf Miinzen der Kaiserzeit (vgl. die summarum rationum, also Beamter des Fiskus

/usammenstellung der Typen und Legenden bei {s. HirscbfeldDiekaiserL Verwaltungsbeamten2^Tens
J
on Dictionary ofEoman coins 379ff. 708. 35), wohl aber kOnnte die Procurator unseres F.

782f. und Steuding in Roschers Lex. I 14741) mit der in der griechischen Inschrift erwahnten

S. 1522). c) L. Mummius Felix Cornelianus, cos.

ord. 237 mit Marius Perpetuus. [Groag.]

4) Felix, ein Wagenlenker ; Plin. n. h. VII
186 erwahnt einen Vorgang bei der Verbrennung
seiner Leicbe. tjber den Namen vgl. F r i e d 1 a n d e r

Sittengesch. 116 6251 Hirschfeld S.-Ber. Akad.
Berl. 1905, 933—930 setzt seinen Tod mit guten
Griinden in die Zeit des Tiberius.

5) .... elius Felix, cfir) efgregius/. procu-
rator) Awf(usti) n(ostri) unter Gordian III. (238
—244 n. Chr.), auf Inschriften aus der Sitifensis,

CIL VIII 20487 (vielleicht ist er auch 20602 ge-
nannt). Rev. arch. I (1902J 336 = Cagn at Me-
langes Perrot (1903; 3<. Cagnat halt ihn fiir

einen procurator tractus, doch ist er mit mehr
Wahrscheinlicbkeit als procurator rationis pri-
vatae der Provinz Mauretania Caesariensis an-
zuseben, vgl. Hirschfeld Beitr. z. alt. Gesch.
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KsvrrjvaQia gemeint sein. Ein Aelius Felix CIL sen Chron. min. Ill 529), vermahlt mit Padusia,

VIII 11338. mit der gemeinsam er das Mosaik in der Apsis

6) Felix, Bemame des italischen R&uberhaupt- der Lateranischen Basilica stiftete (Dessau 1293.

mannes Bulla (s. Bullas), Dio ep. LXXVI 10, Mommsen I 473). Er wurde nach der Besie-

danach Zonar. XII 10 p. 104f. Bind. Ill: vgl. gung des Usurpators Iohannes von Valentinian III.

auch Suid. s. /ueyatodtooia. Zwei Jahre lang im J, 425 zum Magister utriusque militiae er-

maelite er Italien unsicher; die Zeit bestimmt nannt (Mommsen II 21; vgl. Dessau 12-93.

sich durch die Envahnung des Gardepraefecten 1298). Im J. 42G lieB er den Bischof von Are-

(Aemilius) Papinianus und durch den hierauf late, Patroclus, und den rOmischen Diaconen Thus
untemommenen Zug des Kaisers Septimius Se- 10 ermorden (Mommsen 1471). Im J. 427 stiftete

verus nach Britannien zwischen 205 und 208 er den Kaiser zum Kriege mit Bonifatius an (a

n. Chr. Vielleicht ist auch CIL VI 234 (esc- O.). Im J. 428 wurde er zum Consuln, im J. 429

tinguendis saeuissimis latronibits) mit Beziehung zum Patricius erhoben (M omm s e n 1 472 ; vgl. 301.

auf dieses Ereignis gesetzt, Friedlan der Sitten- 1121.22. Dessau a O.). Im Mai 430 stiftete

gesch. IP 52.' [Stein.] Ae*tius, der durch die Kaiserin Placidia vor seinen

7) Furiug Felix (Cod. Theod. II 11, 1), Praeses Nachstellungen gewarnt war, einen Soldatenauf-

Corsicae in den J. 318—320 (Cod. Theod. I 16, stand an, bei dem F. mit seiner Gattin und dem

3. II 6, 2. 11, 1. XV 1, 4; iiber die Datierung Diaconen Grumtus an der Tur der Ecclesia Ur-

s. Secck Ztschr. d. Savignystiftg. Roman. Abt. siana in Ravenna erschlagen wurde (Mommsen
X 221), Praefeetus praetorio Italiae in den J. 333 201 301. 473. II 22 77. Ioh. Ant. frg. 201, 3 =
-335 (Cod. Theod. I B2, 1. Ill 30, 5. VII 4, FHG IV 615).

1. XII 1, 21. XIII 4, 1. 5, 6. XVI 8, 5. 9, 1. 13) Procurator damns fihi regis in Africa

Sinn. 4.' Cod. lust. IX 62, 4. Seeck Gesch. unter Geiserich, Vict. Vit. I 45. 46.

d. Untergangs d. ant. Welt II 504). 14) Fabi us Felix Pasifilus Paulimis s. Pasi-

8) Notarius, wurde nach der Erhebung des philus.

Lilian zum Augustus zu dessen Magister offi- 15) Maecius Felix, vir perfectissimus, praeses

ciorum durch Constantius ernannt (Ammian. XX Samnii CIL X 4863.

9, 5). Doch Lilian erkannte dies nicht an und 10) Flavius Felix, praefeetus annonae Afrieae

ernannte ihn selbst zum Comes sacrarum largi- (CIL XI 323), vielleicht derselbe, der vorher in

tionum (Philostorg. VII 10. Theodor. hist. eccl. 30 Africa als princeps officii erscheint (CIL VIII

III 12, 2. Aram. XXIII 1, 5). In diesem Amte 83441 [Seeck.]

wird er am 19. und 23. Miirz 362 erwahnt (Cod. 17) Hervorragender Wagenlenker der roten

Theod. IX 42, 5. XI 39, 5). Er war Christ ge- Partei, Plin. n. h. VII 186. Gladiatoren dieses

wesen, lieB sich abei durch Iulian zum Heiden- Namens Gruter 334, 3. CIL VI 631. Fried-

turn bekehren (Philostorg. a. O. Theodor. hist. lander Sittengesch. II 5 625f. [Pollack.]

eccl. Ill 12, 3. 4. Liban. or. XIV 30 p. 436. XVIII 18) Felix I., romischer Bischof 269-274. Er

125 p. 564). Er starb Ende 362 oder Anfang 363 wird mit Domnus. dem Gegenbischof des Paulus

an einem Blutsturz, Ammian. a. O. Philostorg. von Samosata in Antiochia (Euseb. hist. eccl. VII

a. O. Theodor. hist. eccl. Ill 13, 4. Sozom. V 30, 19), und mit Bischof Marimus von Alexan-

8, 4. Ioh. Chrvs. de laud. Pauli IV; de Bab. 17. 40 drien in Briefwechsel gestanden haben. Erhalten

22; exp. in Psalm. CX 4; hom. in Matth. IV 1 ist aber nichts von ihm; denn ein in syrischer

= Migne G. 50, 489. 559. 567. 55, 285. 57, 41. Ubersetzung vorhandener Brief von ihm — bezw.

9) Consularis Macedonian erwahnt am 19. Juli sein Glaubensbckenntnis — . auf den man sich

365 (Consult. 9,7), Vicarius Macedoniae am L De- schon 431 auf der Synode von Ephesus (und in-

zember 365 (Cod. Theod. II 1, 5), Comes sacra- folgedessen verschiedene Spatere) berief, ist bereits

rum largitionum am 9. Miirz 370 und 12. April von Lequien als unecht erkannt worden und offen-

371 (Cod. Theod. X 17, 2. Cod, Inst, VI 1, 7). bar das Werk ernes apollinaristischen Falschers,

Diese Amter kdnnen nach ihrer Reihenfolge von Caspari Alte und neue Quellen z. Gesch. des

derselben Person bekleidet sein, doch ist es auch Taufsymbols 1879, 112ff. Harnack Altchristl.

raoglich, da£ sie sich auf verschiedene Homo- 50 Literaturgesch. 11893,6591 Lietzmann Apol-

nymen verteilen. linaris von Laodicea 1904, 162f. 318f. Drei Bnefe

10) Comes Orientis, erwahnt am 8. Juli 380 in lateinischer Sprache bei Migne lat. 5, 145—156

(Cod. Theod. VII 22, 10). Wahrscheinlich an sind nicht bloB dubiae, sondern spate Machwerke.

ihn gerichtet Liban. epist. 924. 19) Felix II. ,
Bischof von Rom 355—358.

11) StadtrOmer (Symmach. ep. V 54, 2), scheint Als Liberius. Bischof von Rom, 355 von Constan-

im J. 393 ein hohes Amt am Hofe des Usurpators tius in die Verbannung geschickt worden war,

Eugenius bekleidet zu haben (Symm. ep. V 49). liefl sich der Archidiakon F., obwohl auch er wie

In den J. 395—397 war er Quaestor sacri pa- der gesamte rOmische Klerus geschworen hatte,

latii am Hofe des Honorius (Symm. ep. V 54, 1. nie einen andera Bischof als den Liberius aa-

2. VII 58; vgl. Seeck Symmachus CLIV), im60nehmen zu wollen, an seiner Statt wahlen. Den

J. 398 Praefeetus urbis Romae (Cod. Theod. VI Klerus hatte er bald ganz auf seiner Seite, zu-

2, 21. XVI 5, 53. Symm. ep IV 61, 2). Der mal der Kaiser mit Gunstbeweisen nicht sparsam

Name Rufius Postumius Felix, den ich ihm Sym- war; die Sympathien des Volkes blieben dem
machos CLXXXVI beigelegt hatte, berahte auf Liberius, und sturmisch verlangte man bei einem

falscher Erganzung einer Inschrift, die jetzt CIL Besuche des Constantius is Bom 357 seine Wieder-

VI 32202 richtig erg&nzt ist. An ihn gerichtet einsetzung. Der Vorschlag, Liberius und F. neben-

Symm. ep. V 47—54; vgL VH 58. einander regieren zulasaen, wurde mit Hohn auf-

12) Flavius Felix, Consul im J. 428 (Momm- genommen; 358 kehrte Liberius zurttck, F. wurde
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vom Senat und Volk aus der Stadt verjagt; ein

Versuch, sich in einer transtiberinischen Kirche
festzusetzen, miBgltickte ihm, und 365 starb er,

seine Kleriker nahm Liberius wieder an. Die
Orthodoxen hatten den charakterlosen Mann, ob-

wohl er gewiB dem Arianismus nicht naher stand

als Liberius, natiirlich nie anerkannt; dafl er

im Liber Pontificalis (ed. Duchesne I 211 vgl.

CXXIIIff.) sogar zu den grofien Heiligen gezahlt

tation, die am 7. und 12. Dezember 404 in der
Kirche stattgefunden hat, ist unter Augustins
Schriften mit dem Titel: contra Felicem Mani-
ekaeum libri II erhalten (rec. J. Zycha in Corp.
script, eccl. lat. XXV 1892). F. erklart sich

zuletzt iiberwunden und untersehreibt das Anathem
fiber die Manichaer ; aber wie wenig frei er war,
ergibt sich daraus, daB ihm seine heiligen Bticher

zwischen dem 7. und 12. Dezember nicht einmal
wird, verdankt er dem Umstande, daB sein Bild 10 zur Information ausgeliefert wurden. Von wo F.
sich mit dem eines hochverehrten Martyrers F.

vermischte. Die ihm beigelegten Briefe (Migne
lat. 13, 11—28) sind unecht. Hauptquelle: Prae-

fatio zu Faustinus libellus precum (Collectio Avel-

lana I ed. Guenther 1^

—

b). Vgl. J, L an gen
Gesch. d. rom. Kirche I c. XXVIII.

20) Felix III., rOmischer Bischof von Anfang
Marz 483 bis Februar 492. Er hat die '

grtffite

Energie entwickelt in Bekampfung der monophy-

nach Hippo gekommen ist, sagt Augustin nicht;

P. KnOll scheint ihn fur den in den Confessiones
V 6, 11 geschilderten, aber nicht mit Kamen ge-

nannten karthagischen Manichaer, dem sich Augu-
stin als Jungling anschlofi, zu halten, schwerlich
mit Recht. Dagegen ist es vielleicht dieser P.,

der als oonversus ex Manichaeis die ihm be-

kannten manichaischen Personen vollzahlig anzu-
geben beschwOrt in der von Baronius aus einem

sitenfreundlichen Politik des Kaisers Zeno; fast 20 Augustincodes verCffentlichten Subskription , s.

alle noch erhaltenen Briefe von seiner Hand
(Thiel Epistolae roman. pontif. genuinae I 222
—277) und viele verlorene dienen diesen Ten-
denzen. Nur epist. 13 iibermittelt die Beschliisse

einer rOmischen Synode vom Marz 487 nach Africa,

betreffend Behandlung der in der Vandalenverfol-

gung zu den Arianern iibergelaufenen Katholiken.

Mit Odoaker stand er freundlich, und im Orient
wie im Occident gait er als Hort der reinen

Migne lat. 42, 517. [Juficher.]

23) Consul 511, von Theoderich ernannt, der

seine Ernennung dem Kaiser Anastasius anzeigte
(Cassiod. var. II 1. Ill 39. Mommsen N. Arch.
XIV 241). [Benjamin.]

24) Gemmenschneider der ersten rOmischen
Kaiserzeit, welcher wie seine sich mit rOmischen
Vornamen nennenden Kollegen Aulus, Gnaeus,
Gaius, Lucius, Quintus (s. d.) wohl ein griechi-

Orthodoxie. Er, der Sohn eines rOmischen Pres- 30 scher Freigelassener war. Er ist nur bekannt
byters, hatte auch Frau und Kinder gehabt.

Langcn Gesch. d. rtim. Kirclie II 140ff,

21) Felis IV., romischer Bischof 526—530,
nachdem Johannes I. in Ravenna gestorben war,

durch Theoderich aufgedrangt. Von ihm sind

nur ein zweifellos echter Brief an Caesarius von
Aries erhalten, Migne lat. 65, llff. und das ganz
eigenartige Aktcnstuck, durch das ei* seinen Nach-
folger auf dein Sterbebett ernennt, s. G Araelli

durch einen dunkelbraunen Sarder der Sammlung
Arthur J. Evans {Mlier lange in der Sammlung
Marlborough und schon seit 1646 bekannt, s. S.

Reinach Pierres gravees 170), welcher auch den
Namen des Besitzers Kgl?.iiovqviov CeovtjQov und
eine bis in alle Eiuzelheiten sorgfiiltig ausgefuhrte

Darstellung des Raubes des Palladion durch Dio-

medes und Odysseus tragt (abgeb. Furtw ang-
ler Ant. Gemm. Taf. XLIX 4. L 11; Jahrb. d.

S. Leone magno e rOriente^ 1890. Th. Mo mm- 40archaol. Inst. Ill Taf. X 7). Damit hatte F.
sen Neues Archiv d. Gcs. f. altere deutsch. Gesch.
XI 1886, 367f. ; mehreres ihm Zugeschriebene ist

zweifellos unecht. Nach (Ps.-)Gennadius de vir.

ill. 87 soil etiam papa F. das Werk des Cae-
sarius iiber Gnade und frei en Willen durch seinen

Brief bestatigt und weithin verbreiter. haben; in

der Tat ist, auch wenn hier eine Personenver-
wechslung vorliegen sollte, seit 530 Roms Stand-
punkt in der semipclagianischen Kontroverse fest-

einen Vorwurf gewahlt, den, wahrscheinlich nach
einem beliebten toreutischen Vorbilde (nach Plin.

n. h. XXXIII 156 hatte Pytheas gearbeitet:

Ulrxes et IHomedes — in phiaiae emblemate
Palladium subripientes , und auf der Silberkanne
von Barnay bei Babe Ion Cabinet des antiques

a la Biblioth. Nation. Taf. XLI findet sich die-

selbe Darstellung in kleinen Reliefs am Halse
angebracht), die bedeutendsten Lithoglyphen der

gelegt. Cassiodor. var. VIII 15. 24. Langen 50 ersten Kaiserzeit auf ihren Gemmen wetteifernd
Gesch. d. rOm. Kirche II SOOff.

a "- 1 -" 1- ™--i-—--i- ^
22) Felix, urn 400 in Africa einer der Fiihrer

des Mankhaismus, wie Possidius Vita s. August.
c. XVrI sagt, einer ihrer elect i, nach Aug. retract.

II 8 (bei KnOll c. 34) einer ihrer dooiores, ge-

wandt, wenn auch ohne ,liberale' Bildung. Ein
Vergleich der erwahnten Stelle in den Retracta-
tiones mit Augustins epist. 79 scheint es aufler

Zweifel zu stellen, daB jener ohne Uberschrift
und auch sonst nicht liickenlos fiberlieferte Brief 60 12. 13. XXVIII 12), allein' herausgegriffen , F.

darstellten. Dioskurides (Furtwangler a. a. O.
Fig 1), Solon (ebd. 3) und Gnaeus (ebd. 2), auch
ungenannte Meister (ebd. Taf. XLILT 19 u. 0.)

hatten aus der Komposition die Hauptgestalt des

mit dem Palladion in der linken Hand und dem
Schwert in der Recbten fiber einen Altar vor-

sichtig hiniibersteigenden Diomedes, welche fast

statuarisch aufgefaBt ist (vgl. Catalogue of the

coins in the Brit. Mus„ Peloponnesus Taf. XXVII

an F. gerichtet worden ist als Antwort des katho-
lischen Bischofs von Hippo regius auf ein Schreiben
des F., dessen Voraussetzung wiederum eine wohl
mit deutlichem Hinweis auf die Staatsgesetze
gegen die Manichaer (das damals jiingste von
399) versehene Aufforderung Augustins ist, F.
solle entweder Hippo verlassen oder sich zur
Disputation einfinden. Das Protokoll der Dispu-

hat noch den auf einen gettfteten Wachter hin-

weisenden Odysseus und die Mauern von Troia
hinzugefugt. Trotz aller Sorgfalt in den Einzei-

heiten und der Feinheit der Ausftthrung hat er

aber nicht die anmutige Zartheit des ganz flach

schneidenden Dioskurides erreicht. Andere Steine
mit dem Namen des F. sind modern. Vgl. Brunn
Gesch. d. griech. Kstlr. II 503ff. Furtwangler
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Ant. Gemm. Ill 344ff. 355; Jahrb. d. archaol. Inst.

111 221. Conzeebd.IV87ff.Taf.II7. C. Robert
Sarkophagreliefs II 150ff.; Archaol. Anzeiger IV
152. Robert hat ubrigens nachgewiesen, dafl P.

der bei Konon 34 tiberlieferten Sagengestalt folgt,

nach welcher Diomedes, der auf den Schultern

des Odysseus die Stadtmauer erklommen bat,

diesen nicht nachziebt. [0. Rossbach.]

25) Romischer Topfer, Dragendorff Bonn.
Jahrb. XCVI 143. 144. 146. Ihm ebd. CII 108.

115. [C. Robert.]

Felix Arabia s. Fvdaijticov 'Agafiia.

Felsina, der etruskische Name (s. Schulze
Zur Geschichte lateinischer Eigennamen 568) des

spateren Bologna. Die Sage nannte als Orunder
den Ocnus oder Aucnus von Perusia (Serv. Aen.

X 198. Sil. Ital. VIII 599, s. Miill er Etrusker
112 287); sie nabm unter den etruskischen Nieder-

lassungen nOrdlich vom Apennin eine fiihrende

Stellung em (princeps Etruriae, Plin. Ill 119).

In unbestirambarer Zeit, doch vor dem Ende des

5. Jhdts., fiel die Stadt dann in die Hande der

Boier, welchen sie augenscheinlich den Namen
Bomnvia verdankt (iiber die von dem keltischen

Stamm bona- Wohnort, Hans abhangenden Orts-

namen s. Holder Altkelt. Sprachsch. I 477ff.).

Diesen wurde es im J. 196 v. Chr, von den Rtfmern

abgenommen (bei dieser Gelegenheit kommt zum
letzten Mai der Name F. vor, Liv. XXXIII 37, 4)

;

tiber die weitere Geschichte s. Bd. Ill S. 701.

So unbedentend die literarischen Erwahnungen
der vorromischen Stadt sind, so reich und wichtig

sind die monumentalen Funde, welche von der

Bliite und Macht derselben Zeugnis ablegen.

Schon in der Terremareperiode waren hier mensch-
liche Niederlassungen, wie einige Funde (aufier-

halb der modernen Stadtmauer) beweisen. Ihnen
folgt in der voretruskischen (umbrischen?) Periode

eine Stadt yon ca. 80 ha Flacheninhalt, inner-

halb deren iiber 600 Fundamente von Hfitten

(meist rund oder oval, von 3—5 m Durchmesser.

Zann oni Areaiche abitazioni di Bologna, Bologna

1892. Montelius La civilisation primitive en

Italie I tav. 87. 88), anfgedeckt sind. Unter

den Einzelfunden innerhalb der altesten Stadt

ist der bedeutendste die Bronzegiefierei , wo in

einem grofien tOnernen Dolium iiber 10 000 fer-

tige und halbfertige Bronzegerate (Axte, Lanzen-

spitzen, Messer usw.) erhalten waren (Zann oni

La fonderia di Bologna, Bologna 1888 fol. Mon-
telius a. a. 0. Taf. 66—72). Die im Fondo
Villanova 8 km ostlich von Bologna aufge-

deckten Nekropolen (Gozzadini Di un sepol-

creto etrusco scoperto presso Bologna, Bologna
1854: Intorao ad altre settantuna tombe del se-

polcreto etrusco, Bologna 1856. Montelius a.

a. 0. I Taf. 89—93) haben reiche Funde von

Metall (Bronze mid wenig Eisen) und keramischen
Gegenstanden geliefert, welche die ganze Kultur-

periode mit dem Namen Villanova verknupft haben.
Derselben Periode gehOren die bedeutenden Nekro-
polen im Fondo Benacci und Arnoaldi an {Mon-
telius a. a. 0. I Taf. 73—86). Die etruskische

Stadt hat (nach Zann oni Areaiche abitazioni

Taf. I) annahemd denselben Umfang gehabt wie

die vorige; zu ihr gehOrt die reiche Nekropole
der Certosa, in der aoBer zahlreichen Produkten
einheimiacher Kunstindustrie anch viele grie-

chische Vasen des 5. Jhdts. gefunden worden sind

(vgl. Z a n n o n i Gli scavi della Certosa di Bologna,

Roma 1876 fol. und Atlas fol. max. Montelius
a. a. 0. Taf. 100—106). Gegeniiber diesen so reich

vertretenen Perioden tritt die keltische zuriick : er-

wahnenswert ist die Gruppe von GriLbern im Fondo
Benacci, westlich der Stadt, wo zvrischen einer

unteren Villanova- und einer oberen rOmischen
Schicht eine gallische konstatiert ist (Zannoni

lONotizie degli scavi 1876, 81f. 98 u. a. Mon-
telius a. a. 0. I Taf. Ill), tber die Aus-
grabungen des vorromischen Bologna vgl. nament-
lich die zahlreichen Pnblikationen von G. Goz-
zadini und A. Zannoni, aufgezahlt bei Mau
Katalog der rem. Institutsbibl. I 107. 108; ferner

Montelius La civilisation primitive en Italie I

357—373 mit reichem Literaturverzeichnis). Eine
fibersichtliche kurze Darstellung fehlt (unzurei-

chend Burton Etruscan Bologna, London 1876).

20 Neuere Ausgrabungen : Notizie degli scavi 1893,

177. 181. 1894, 270. Bull, di paletnol. itaL 1893,

33. Grenier Compte rendu de l'Acad. des In-

scriptions 1906, 315ff. [Hulsen.]

Feltria (daneben Feliriae in den stadtrflmi-

schen Soldateninschriften CIL VI 2864. 32 515a
i 33; Einwohner Feltrini), Stadt in Venetien,

jetzt Feltre, an der StraBe von Opitergium (Oderzo)

nach Tridentum (Itin. Ant. 280, Geogr. Rav. IV
30 p. 254 P. Filtrio. Guido 18 p. 459 Filaria),

30 zur Tribus Mencnia gehSrig (Kubitschek Imp.
Rom. trib. discr. Ill); erwahnt nur bei Plin. Ill

130 (Fertini ttberlicfert). Cassiod. var. V 9. Paul.

Diac. hist. Langob. Ill 26. Lateinische Inschriften

aus F. CIL V 2066—2085. Vgl. noch figulina

Feltrina CIL IX 6078, 19. [Hiilsem]

Felvennis, Beiname des Iuppiter auf der in

Mazane (unweit Verona) gefundenen Inschrift, CIL
V3904. Vgl. Momm sen CIL V p. 390. Steu-
ding Rosehers Lex. 1 1475; s. auch den Art.

40 Arusnatium pagus. [Ihm.]

Teminae s. Fruges.
Fenchel, Foeniculum vulgare Mill., im Mittel-

meergebiet und dariiber hinaus bis Persien trad

Ungarn indigen. Der altgriechisehe Name dafflr

war fidga&or und noch hiiufiger (besonders bei

den Arzten) fidga&gov ; er bedeutet nach W. Prell-

witz (Etym. Worterb. d. griech. Sprache 1892)

,hocligewachsen' und hat zur Grundform idg.

maradho. Lat. feniculum , offenbar Deminutiv

50 von fenum — Heu, ist, wie man meist annimmt,
wegen der schmalen Blattabschnitte gesagt. Aus
den alten Namen sind hervorgegangen ngr. fid-

gadgov, auf Tbera ttdgaVo, auf Kephallenia fid-

oa&os und <ptvoxio, ital. ftnocehio. span, kin&jo,

frz. fenouil, nhd. Fenchel usw.

Uber die botanischen Eigenschaften des F.s

fmden sich bei Theophrast nur wenige Bemer-

kungen. Der Stengel ist faserig (h. pi. VI 2,

9. 1, 4 = Plin. XXI 54); in den Blattern ahnelt

60 ihm der haarblattrige Tang (ebd. IV 6, 3 = Plin.

XIII 136); er ist wie andere Umbelliferen nackt-

samig (ebd. I 11, 2. MI 3, 2 = Plin. XIX 119),

etwa sofern die von ihm und meist auch den

anderen Autoren a^eg/nara (nur bisweilen richtiger

xagTcoi) genanntea FrQchte oder TeilfrQchtchen,

um welche es sich hiebei eigentlich handelt, nicht

wie die Samen des Mohns in einer Kapsel ein-

geschlossen sind ; sein Saft ist scharf und wohl-
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riechend (ebd. 1 12, 2 - Plin. XIX 186 ; vgl. Gargil.
Mart. 25) , sein Geschmack angenehm (c. pi. V 19,

3). Theophrasts Zeitgenosse Phanias von Eresos

<bei Athen. IX 371 d) scheint die schirmformige
AnoTdnung der Samen (bezw. Bliiten) beim F.

und anderen Umbelliferen hervorzuheben. Er
wuchs bisweilen wild, wurde aber auch in den
Garten gesat (Gal. VI 641). Auf ihn hat man
die Namen einer ziemlichen Anzahl altgriechi-

V 75. Geop. VIII 9), benutzt. Ferner diente der
Same mit andern Gewurzen zur Anrichtung der
Erbsen und Saubohnen (Apic. 201), eines Breis
aus Griitze , Gehirn des Huhns , Fleisch usw.
(ebd. 185) und zweier Ptisanen (ebd. 180. 209)
und mit Myrrhensaft und andern kosmetischen
Mitteln zur Verschonerung des Teints (Ovid. med.
fac. 91). Die Wurzel setzten einige der Mause-
asche zu, mit welcher die Zahne eingerieben wur-

scher Ortliehkeiten zurlickgefuhrt (Jos. Murr imlOden, um den Geruch des Mundes angenehm zu
Progr. des Obergymnasiums__zu Hall frlr 1888/9, machen (Plin. XXX 27).

Innsbruck 1889, 39), aber H. Lewy (D. semit.

FremdwiJrter im Griech. 1895, 143f.) meint, dafi,

weil es sich dabei vielfach um jedenfalls phoi-

nikische Siedeiungen handle, diese Namen mit
hebr. nf.S'.'Q = »nackter Platz, Platz ohne Wal-

dung' zusammenhingen. Doch brachten wenig-
stens den Namen des attischen Marathon schon
die Athener des 5. Jhdts. v. Chr, mit dem F.

in Verbindung (vgl. Hermippos bei Athen. II 56 c). 20
Dort wurde auch ein Ortsheros Marathos (Plut.

Thes. 32) oder Marathon (Paus. I 15, 3. 32, 4.

Suid.) verehrt, und so hiefi auch ein Sohn des

EpopeuSj eines mythischen Kflnigs von Sikyon
(ebd. II 1,1, 6, 5). Eine Ebene Hispaniens, durch
welche eine Strafie nach Tarraco ging, hatte den
lateinischen Namen Fenicularius campus (Cic.

ad Att. XII 8. Strab. Ill 160). Aus dem Ost-

lichen Hispanien kam auch der beste F.-Saft in

In den Adonisgarten der Gviechen gezogen
(Hesych. u. Suid. s. *A&tbvt&og nijuiog) war der F.
ein Sinnbild des kurzlebigen Adonis und der Ver-

ganglichkeit (vgl. Dummler o. Bd. I S. 385,
62ff. 388, 57). Mit Kranzen von F. und Wei£-
pappel waren zur Zeit des Redners Aischines die

Teilnehmer an einer Art von bakchischen My-
sterien gesclimuckt (Demosth. XVIII 260).

Ohne gerade zu den wichtigeren Medikamenten
zu zahlen, wurde der F. doch von einzelnen Arzten
in den verschiedensten Fallen angewandt. Im
allgemeinen hat er schlechten Saft (Cels. II 21}
und eine ziemlich stark erwarmende, aber mafiig
trocknende Wirkung (Gal. XII 67 = Gargil. Mart
25. Orib. coll. med. XV 1, 12, 7; eup. II 1, 12,
4. Act. I. Paul. Aeg. VII 3. Sim. Seth tzeqi

fiagddgov)', der Same treibt Krankheiten zuriick

und kuhlt (Cels. II 33 p. 73, 12 Daremb.). Zu-
getrocknetem Zustande, der aus dem Stengel ge- 30 nachst die Hippokratiker mischten bei Krank-
prefit war (Plin. XX 254 ; vgl. Diosc. Ill 74 und heiten der Gebarmutter unter eineu Arzneitrank
Ps.- Apul. 124). In Italien sate man den Samen auch den Samen des F.s (Ps.-Hipp. II 559 K.)

;

im Februar an sonnigen und maBig steinigen --"•- - -

Stellen (Pall. Ill 24, 9), obwohl er dort heute
auch zu Beginn des Herbstes gesat wild. Be-
xiihrnt war der F. aus der Stadt Horta in Etru-
rien (Cass. Fel. p. 58, 1 R.). Auf einem Hiigel
zusammen mit Kerbel wachsend (Leonidas Anth.
Pal. IX 318) konnte er nur angepflanzt sein, da

bei Verschiebungen derselben Taucherten sie mit
dem Kraut des F.s und Wermut (ebd. 536. 812)
oder mit der Wurzel des F.s (ebd. 799); bei
ihrer Verhartung und Unempfanglichkeit mit der

Wurzel und dem Samen des F.s und Rosensalbe
in Wein und Wasser (ebd. 600, vgl. 803) ;

gegen
Schmerzen in derselben mischten sie einem

^
letzterer im sudlichen Europa nicht heimisch ist. 40 trank die Rinde, wohl der Wurzel, bei (ebd. 559),

Das Kraut diente zwar auch als Nahrungs-
mittel (Gal. VI 641. XI 772; vgl. Epicharmos
l>ei Athen. II 70 f. 71 a), doch nur, wenn der
Hunger dazu notigte (Gal VI 622; vgl. Python
Katanaios bei Athen. XIII 596 a), und wurde
meist als Gewiirz gebraucht (Alexis bei Athen.
IV 170 a und bei Poll. VI 60. Plant. Pseud. 814.
Plin. XX 256. Gal. VI 641); z. B. konnte auch
•die Rinde des Brotes damit bestreut werden (Plin.

und bei Ausflufi sollte das zu genieBende Fleisch
gut in Dill und F. gekocht sein (ebd. 696) : die

Lochien entleerten sie durch ein Getrank, dem
die Samen beigemengt waren (ebd. 555), und die

Nachgeburt tricben sie durch ein Getrank ab,

in welchem auch die Wurzel des F.s abgekocht
war (ebd. 725); ein Dekokt derselben bildete

einen Bestandteil eines Klystiers ftir die Gebar-
mutter (ebd. 598) ; die Rinde den eines Getranks

«J>u.). Namentlich wiirzte man damit eingesalzene 50 gegen ein Riickenleiden (ebd. 272) und eines solcben
yhven (Hermippos bei Athen. II 56 c. Cato agric. gegen Gelbsucht (ebd. 492; vgl. Diosc. eup. II

}}7:
TgI

- I19 )'
indei11 ma

il Jene damit oedeckte 56 und Ruf. Ephes. p. 386 Dar.). Um die Milchp. sab Dar.).

in der Mutterbrust zu vermehren, wurde die Wurzel
oder der Same mit andern Heilmitteln im Ge-
trank eingenommen (ebd. 593. 670; vgl. Diosc.

Ill 74. Plin. XX 256. Gargil. Mart. 25) oder
das frische Kraut genossen (Diosc. ebd., vgl, eup.

_,. „.,__ _„_ „ i I38f. Gal. XI 772. XII 67 = Orib. eup. II 1.
«ien * .auch em Jahr lang durch Einlcgen in 12, 4. Ps.-Apul. 124. Aet. I. Paul. Aeg. VH 3.
^ssig (ual. VI 641). Der Same diente zusammen 60 Sim. Seth xsoi iiagdOgov ; vgl. Alex. Trail. I p. 539
mit Asche von Reisig dazu, den Wein haltbarer Puschm.) ; dasselbe bewirkt der GenuB des Fisches

(Col. XII 50, 2. Geop. IX 32, 2f.), was auch bei
anders zu konsenierenden Oliven geschah (Geop.
LX 29). Gruner F. gehOrte zu den Gewurzen fur
gebratene Meerbarben (Apic, 456), fur das Morser-
gencht moretum (ebd. 36) und fur eine Art pti-
sana (ebd. 209). Zu diesem Zwecke erhielt man

zu machen (Geop. VII 12, 11): mit ihm wurden
«ingesalzene Oliven gewurzt (ebd. IX 28, 2) und
zusammen mit anderem der Wein, um den Men-
schen lange gesund zu erhalten (ebd. VII 36).
In Most eingekocht wurde er zur Bereitung des
F.-Weines, marathrites (Col. XII 35), welcher
gewisse medizinische Eigenschaften hatte (Diosc.

ofiagig (Spicara smaris L.) nebst dem feinen Haar
(den Blattabschnitten) des F.s (Plin. XXXH 129.
Markellos Sid. bei Ideler Physici et med. gr.

min. I 137). Kraut oder Same regen den Ge-
schlechtstrieb an (Plin. XX 257. Diosc. eup. II
96. Gargil. Mart. 25. Marc. Emp. 33, 50), und
der Genufi des ersteren bewirkt, daft mannliche
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Kinder geboren werden (Marc. Emp. ebd.). Ein
Dekokt des Krautes beftirdert die Menstruation
(Diosc. Ill 74. Gal. XII 68 = ASt. I und Sim.
Seth ebd.). Sein Saft ist harntreibend (Ps.-Hipp.

I 688 K. Cels. II 31. Diosc. Gal. Aet. ebd.

Diosc. eup. II 109. Ruf. Epbes. p. 8, 29. 58 Dar.

Aret. p. 202 K. Ps.-Apul. 124 Alex. Trail. I

p, 345 P.), letzteres auch sein Same (Pliu. XX
256. Gal. XI 747. Garg. Mart. 25. Theod. Prise.

log. 83, vgl. 74) und seine zerstofiene Wurzel mit

Granatbliiten in altem Wein (Cato agric. 127, 1)

odor ein Dekokt dieser und anderer Wurzeln
(Theod. Prise, log. 11.0; vgl. Anthim. 54) oder

der Einde der Wurzel des F.s (Cass. Fel. p. Ill,

14 Ft.). Der Genufi der jvingen Sprosscn (!) im
Friihjahr bewirkt bei den Schlangen, dafi sich

ihre alte Haut ablost (Plin. VIII 99. XX 254.

Isid. orig. XVII 11, 4; vgl. Garg. Mart. 25) und
die trube gewordenen Augen wieder scharfsichtig

werden (Nic. ther. 33, vgl. SchoL 391. Plin. XIX
173. XX 254. Plut. de soil. an. 20; vgl. Plin.

VIII 99. Aelian. hist. an. IX 16). Dies fuhtte

die Menschen darauf, ihre eigenen Augen , wenn
trube, so zu heilen (Plin. XX 254; vgl. Garg.

Mart, und Isid. ebd.). Zu diesem Zwecke setzte

man andern Medikamenten den in der Sonne ge-

trockneten Saft des Krautes zu (Diosc. Ill 74.

Ps.-Apul. 124; vgl. Diosc. eup. I 38. Marc. Emp.

8, 65. 88. 106. 127. Theod. Prise, faen. 38. Cass.

Fel. p. 58, IE. Alex. Trail. II p. 47 P.) oder

strich den Saft des Krautes mit Honig auf (Plin.

XX 254. Ser. Samm. 203. Garg. Mart. 25) ; ebenso

wirkte die Wurzel, wann die Pflanze zu treiben

begann (Diosc. Plin. ebd. Diosc. eup. I 41, vgl.

42. Marc. Emp. 8, 92f. Ps.-Apul. 124. Isid.

XVII 11, 4). Bei unterlaufenen Augen wurde

meist der Saft des Krautes, sei es allein (Ae"t.

I. Paul. A eg. VII 3. Sim. Seth xegi fiag.) oder

mit andern Medikamenten (Serib. Larg. 38 =
Marc. Emp. 8, 17. Ruf. Ephes. p. 442 Dar.),

auch ein Wachspflaster mit dem Samen des F.s

(Diosc. eup. I 56) gebraucht. Noch wirksamer

bei Augenleiden ist der gummiartige Saft, wel-

ehen die Iberer dadurch gewinnen, dafi sie den

Stengel wahrend der Bliite in der Mitte ab-

schneiden und iiber Feuer halten, so dafi cr in-

folge der Hitze das Gummi absondert (Diosc. Ill

74; vgl. Plin. XX 254 und Ps.-Apul. 124). Bei

Verletzungen durch giftige Tiere wurden die ver-

schiedenen Teile des F.s in mannigfacber Form
innerlich angewandt (Nic. ther. 893. Diosc. ebd.;

ther. 19 p. 78 K.; eup. II 115. Plin. XX 250.

264 = Garg. Mart. p. 176, 14 R. Plin. Iun. p. Ill,

20 R. Plin. XX 110. Garg. Mart. 25. Marc.

Emp. 20, 19); gegen Skorpionstiche Umschlage

von warmem Essig und F. (Seren. Samm. 875)

;

gegen den Bifi des tollen Hundes wurde inner-

lich der Same t'Scrib. Larg. 176f. Plin. XX 257)

und aufierlich die Wurzel (Diosc. Ill 74. Plin.

ebd.) odeT der Same (Garg. Mart. 25) gebraucht,

gegen allerhand Vergiftungen innerlich der Same
in Wassermet (Scrib. L. ebd.) oder als Praser-

vativ mit andern Medikamenten (Damokrates bei

Gal. XIV 97. 116. 123. 125). Man nabin die

verschiedenen Teile bei Magenleiden (Diosc. Ill

74; vgl. Marc. Emp. 20, 19. Theod. Prise, log.

94. Cass. Fel. p. 101, 16 E. Alex. Trail. II p. 281.

315) and Verdauungsbescbwerden (Cato agric.

127, 1. Ser. Samm. 312. Alex. Trail. II p. 271>,

gegen Bl&hungen (Cels. II 26. Alex. Trail. II

p. 347, vgl. 455), losen Leib (Plin. XX 256. Diosc.

eup. II 47f. Garg. Mart. 25. Sim. Seth Jtsgi

/tag.), Erbrechen (Plin. ebd. Diosc. eup. II 9.

Garg. Mart, ebd.), Ubelkeit bei Fieber (Diosc
III 74) und Quartanfieber (Tlepolemos bei Plin.

XX 194. Ser. Samm. 905. Plin. Iun. p. 89, 10 R.
Sim. Seth ebd. Synes. de febr. 8 p. 264 Bern.).

10 Im Getrank nahm man den Saft des Krauts oder
der Wurzel gegen Wassersucht (Plin. XX 43.

257. Garg. Mart. 25. Cass. Fel. p. 182, 15 R.
Antid. Brux. 37 ; vgl. Alex. Trail. II p. 455),
Nierenleiden (Diosc. Ill 74. Plin. XX 257. Garg.
Mart. ebd. Plin. Iun. p. 58, 18f. R ; vgl. Rut
Ephes. p. 7. 15 Daremb. Alex. Trail. II p. 355.

469) und Husten (Plin. XX 242. Marc. Emp. 16,

21; vgl Ps.-Apul. 124; anders Diosc. eup. if

33). Der Same wurde noch innerlich bei Leber-
201eiden (Plin. XX 256. Diosc. eup. II 58; vgl.

Antid. Brux. 120) und in Pflastern aufierlich bei

Podagra (Scrib. Larg. 159f. Marc. Emp. 36,43;
anders Alex. Trail. II p. 577) gebraucht usw.
Eine summarische, wenn auch nicht vollstandige,

CTbersicht iiber den mediziniscben Gebrauch dies

F.s gibt auch der franzosische Arzt Odo Mug-
dulensis in dem Poem, als dessen Verfasser Macer
Floridus gait (v. 678ff.).

Von den Veterinararzten wurde der Same in

30 Miscbungen mit andern Mitteln zum innerlichen

Gebrauch empfohlen gegen gewisse letale Er-
krankungen der Zugtiere (Col VI 5, 2 und bei

Pelag. 21. Veget. mulom. I 17, 14) und gegen
Kolik derselben (Pelag. 288 = Veget. mulom. V
51, 2. VI 28, 27), wohl auch der Same zu einer

Salbe bei Verletzungen ihrer Augen (Pelag. 421f,).

Anhang. Dem (angeblich nur) kultivierten

i,i6,q<ji$qov wurde ein wildes fidgat^gov (fenioulus

agrestis im Corp. gloss, lat. Ill 566, 35) ent-

40 gegengesetzt, welches groB war (Diosc. Ill 75)

oder grofiere Blatter als der F. hatte (Plin. XX
255) und wegen seiner Gro'fie ittouaga&Qov ge-

nannt wurde (Gal. XII 68 = Orib.' c. m. XV 1,

12, 8. Sim. Seth nsgi uag.). Seine Wurzel ist

wohlriechend (Diosc. ebd.) und weifi (Plin. ebd.);

der Stengel ist faserig (Theophr. h. pi. VI 1, 4)

und dick wie ein Stab, das Kraut hoher und von

scharferem Geschmack als das de9 F.s (Plin. ebd.),

der Same dem der hfiavooTts (Cachrys libanotis

50 L. = Hippomarathrum libanotis Koch) ahnlich

(Diosc. Ill 75, vgl. 79. Gal. XII 68. Paul. Aeg.

VII 3 s. faxondgadoov); es wachst an warmen
und steinigen Stellen (Plin. ebd.). In Maure-
tanien wird der Stengel 5.3 m hoch und 29,6 cm
dick (Strab. XVI 826). Seine medizinische Wir-

kung ist in jeder Hinsicht starker als die des

F.s, mehr die des Samens als der Wurzel (Plin.

ebd, 258). Diese beiden haben eine mehr trocknende

Wirkung als die des F.s (Gal. XII 68 = Orib. c.

60 m. XV 1, 12, 8. Sim. Seth ebd.). Im ubrigen

wird das iTmo/udoa&gov ahnlich wie der F. ge-

braucht (Ps.-Hipp. n 559. 593. 670 K. Nic. ther.

596 und bei Plin. XX 258. Diosc. IH 75. Plin.

ebd. Ruf. Ephes. p. 49 Dar. GaL XI 890. XII
68 = Orib. cm. XV 12, 1, 8 u. Sim. Seth suqI

poQ.\ vgl. Paul. Aeg. VII 3 b. binopaQa&QOP).

Es scheint Hippomarathrum cristatum Boiss., ron
Strabon (a. a. O.) yielleicht Cachrys peucedanoides
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Desf. gemeint zu sein. Ein anderes hcMo^dga-

dgov hat langliche, schmale (Diokles Karyst. bei

Plin. XX 255. Diosc. Ill 75) und kleine (Diosc.

ebd.) Blatter, d. h. Blattabschnitte. Sein Same
(xaQTtos bei Diosc. ebd.) ahnelt dem des Korian-

ders (Diokles. Diosc. ebd. Gal. XII 68 ; vgl. Paul.

Aeg. VII 3 s. Innoftagaftgov) und ist wie dieser

rund (Diosc. ebd.; vgl. Gal. ebd. Orib. c. m. XV
1, 12, 8), ferner scharf (Diosc. Orib. ebd.) und

wohlriechend (Diosc. ebd.) ; an medizinischer Wirk- 10

samkeit ist dieses ijijiojxdga&gov (Diosc. ebd.) oder

sein Same (Gal. Orib. Paul. Aeg. ebd.) etwas

schwacher als das erstere. Dabei ist vielleicht am
ehesten an Bifora testiculata (L.) D. C. zu denken.

Der Meer-F. , Crithmum maritimum L. , hiefi

xgTj&pov und xgldiiov, der Wasser-F., Oenanthe

phellandrium Lam., phellandrium (nur bei Plin.

XXVII 126). [Olck.]

Fenclii (Tab. Peut.), Stadt in Mittelagypten,

auf dem westlichen Nilufer , zwischen Memphis 20

und Lyconpolis, oberhalb von Heracleopolis ge-

legen. Der Name ist vielleicht verschrieben und
lafit sich nicht identifizieren. Die fruhere Gleich-

stellung mit dem arabiscben Ort el-Fasehn ist

moglich, aber durch nichts zu beweisen.

[Steindorff.]

Fenectani campi, als Ort eines Sieges der

Romer iiber die Latiner im J. 339 v. Chr. ge-

nannt bei Livius VIII 12, 5; migewisser Lage.

[Hftlscn.] 30

Fenestella (zum Namen vgl. W. Schulze
Zur Geschi elite latein. Eigennamen 356. 418),

historisch-antiquarischer Scnriftsteller der ersten

Kaiserzeit. von dessen Leben und Perstinlichkeit

so gut wie nichts bekannt ist. tber die Zeit

seines Todes liegen zwei um etwa anderthalb

Jahrzehnte divergierende Angaben vor: Hieron.

chron. z. J. Abr. 2035 = 19 n. Chr. Fenestella

hiatoriarum scribtor ct carminum septuagenarius

moritursepditurque Cumis und Plin. n. h. XXXIII 40

146 Fenestella, qui obiit norisstmo Tiberti Cm-
saris principatit. DaB Fenestella eine Frau, die

als junges Madchcn im J. 669 = 85 v. Chr. dem
L. Crassus in Spanien Dienste gcleistet hatte,

in ihren hohen Jahren noch personlich kennen
lernte (Plut. Crass. 5) und dafi die Zeit des

Sulla bei ihm als -memoria avorum bezeichnet

war (Plin. n. h. XXXIII 21), ]&Bt sich mit beiden
Ansatzen vereinigen, die Angabe des Lyd. de
mag. Ill 74 p. 167, 11 W.. es habe Varro m den 50

Anth[. rer. hum. Siseniia und Fenestella zitiert,

beruht unter alien Umstanden auf Konfusion

;

zugunsten der spateren Datierung und Abfassung
zum mindesten einer Schrift erst unter der Ee-
gierung des Tiberius spricht der Umstand, dafi

F. von den diii Augasti novissima tempora
sprach (Plin. n. h. VII 195), und F. Miinzer
(Beitr. z. Quellenkritik der Naturgesch. d. Plinius

345, 2) hat die Abweichung der Angaben iiber

das Todesjahr sehr ansprechend durch die An- 60
nahme erklart, dafi F. im Consulatsjahre des

Sex. Pompeius 719 = 35 v. Chr. geboren und
dieses dann von Hieronymus mit dem des Cn.
Pompeius 702 = 52 v. Chr. verwechselt worden
sei, wodurch bei gegebener 70jahriger Lebens-
dauer das Todesjahr von 789 = 35 n. Chr. auf
772 = 19 n. Chr. verschoben wurde.

Von den bei Hieron. a. a, O. erwahnten
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earmina ist nichts bekannt , als hi&toriarum
scribtor tritt er uns durch seine annates ent-

gegen, die mit Titel und Buchzahl nur von
Nonius (vgl. aber auch Tertull. adv. Valent. 34
p. 209, 21 Vindob, annalium commentator Fe-
nestella, bezieht sich auf das J. 611 = 142 v.

Chr., vgl. Obseq. 22 [81]) an drei Stellen ange-

fulirt werden, an deren einer (p. 221, 36) die

Buchzahl ausgefallen ist, wahrend die anderen

beiden sich auf B. II (p. 154, 17) und XXII (p.

385, 7) beziehen; nur die letztgenannte Stelle

laGt das Jahr, von dem sie handelt, erkennen,

sie beriihrt Ereignisse aus dem Dezcmber des

J. 697 = 57. Die ubrigen Bruchstiicke, die wir

ihrem Charaktev nach mit Wahrscheinlichkeit
fur die Annalen in Anspruch nehmen konnen,

beziehen sich auf die letztcn beiden Jahrhunderte
der Republik (Biographisch.es lur Terenz, Suet.

v. Terent. p. 26, 8. 27, 5 Reiff; Erbauung der

Aqua Marcia 610 = 144 v. Chr., Frontin, dc

aq. I 7; Hermaphi'oditenprodigium in Lunae,
Tertull. a. a. O., s. o. ; VestalhmenprozerJ vom
J. 640 = 114 v. Chr., Macr. Sat. I 10, 5;

Kampfe zwischen Marius und Sulla, Plut. Crass,

5 ; Sulla 28; Wiederherstellung der sibyllinischen

Biicher 678 = 76 v. Chr., Lact. de ira dei 22,

5f.; inst. div. I 6, 14, von E, Ma ass De Sibyl-

larum indicibus [1879] 39f. zu weitgehenden
Schliissen gemiBbraucht), und dafi er dafur eine

besonders angesehene Quelle {diUgentissimus
scriptor Lact. inst. I 6, 14) darstelllte, beweist

die Tatsache, dafi Asconius (p. 59, 3) mit be-

sonderer Betonung hervorhebt, dafi neque apud
Sallustium, neque apud Livium neque apud
Femstellam ulliits aftertus latae ab eo (C. Aure-

lius Cotta) legis est mentio. Da ein solches

Argumentum ex silentio sich doch nicht wohl
auf eine Syezialschrift iiber Cicero, sondern nur

auf eine Darstellung der Gesamtgeschichte, auf

die auch die Zusammenstellung mit SalLust und
Livius hinweist, grunden kann und es weiterhin

nicht angeht, anzunehmen, dafi Asconius zwei

verschiedene Werke des Fenestella ohne Hervor-
hebung der Verschiedenheit mit dem blofien

Namen des Verfassers zitiert habe, wird man
auch alle ubrigen bei Asconius stehenden F.-

Bruchstiicke (vgl, C. Lichtenfeldt De Asconii

Pediani fontibns ac fide [Bresl. philol. Abhandl.
II 4] 55if.) den Annalen zuzuweisen haben (anders

R. Eeitzenstein Festschr. f. Job. Vahlen

[1900] 421ff.): dafi F. Chronologie und Vorbe-

dingungen der ciceronischen Reden verhaltnis-

mafiig ausfuhrlich darstellte (E. Schwartz
Herm. XXXII 6<>2f. wollte in ihm cine wichtige

Quelle des Plutarch im Leben Ciceros fur die

catilinarische Verschworung sehen), kann nicht

Wunder nehmen angesichts der Tatsache, dafi

bei ihm auch iiber die Lebensumstande des Terenz
eingehend gehandelt war. Auch die chronologic

schen und verfassungsgeschichtlichen Angaben
der Bruchstiicke (iiber das zwolfmonatliche Jahr,

Censorin. 20, 2 ; iiber den Namen der Quaestoren,

Ulpian. Dig. I 13, 1, 1 = Lyd. de mag. I 24
p. 27, 16 W.) konnen sehr wohl ihren Platz in den
Annalen finden, sobald man annimmt, dafi F. ein

Annalist von mehr antiquarischen Interessen, etwa
von der Art des Cassius Hemina, war (vgl. dazu
H. Peter GeschichtL Literatur fiber die rCm.

69
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Kaiserzeit I 113f.): dafttr, daB dies der Pall war,
spricht das Zeugnis des Seneca, der ihn unter
die philologi einreiht (epist. 108, 31). Gerade
unter der Voraussetzung, daB die Annalen des F.
neben der historischen Erzahlung reich an de-
tailliertem Beiwerk literaturgeschichtlicher und
antiquarischer Natur waren, wird es leicht ver-
standlich, dafi es von ihnen auch eine verkiirzte
Ausgabe gab ; denn dafi die Epitomae, ans deren
2. Buche Diomedes p. 365, 7 K". ein paar auf 10
Caesars Gefangennahme durcb die Seeriiuber be-
ziigiiche Worte zitiert, ein Auszug der Annalen
waren, kann bei der Haufigkeit der Epitomierung
gerade historiscber Werke (Jordan Herm. Ill

403) nicht zweifelhaft sein (W. Soltau Die
Quellen des Livius im 21. und 22. Buch II
[Gymn. Progr. v. Zabcrn 1896] 15 bait diese
Epitomae gegen den festen Sprachgebrauch fur
von F. aus den Schriften anderer angefertigte
Ausziige, eine Art ,historisches Lesebuch'). 20

Eine groBere Anzabl nicht in die Annalen
gehoriger Bmchstiicke des P. liegen bei Plinius
vor, der ihn in den Quellcnregistera zum 8. 9.

14. 15. 33. 35. Buche der Naturgeschichte als

Gewabrsmann nennt. R, Reitzenstein (Festschr.
f. Vahlen 41 Iff.) bat den Nachweis gefiihrt, dafi

es sich um ein umfassendea Werk iiber die Zu-
nabme des Luxus (in Form einer Tafekuiterhal-
tung?) handelt, das einerseits Plinius ausgiebig
beniitzt hat (P. Mtinzer a. a. 0. 343ff. nahm 30
nur Heranziehung einzelner Lesefruchte aus F.
an) und auf das andererseits viele Angaben der
aus Macr. Sat, III 13—17 bekannten rerum
recondltarum libri des alteren Serenus Sammo-
nicus (Wissowa Herm. XVI 502ff.) zuriickgehen.
Sollteii auch Gell. II 20. VI 11. 12 (Reitzen-
stein a. a. 0. 424) aus diesem Werke stammen,
so konnte das nur mittelbar der Fall sein , da
Gellius selbst den F. nicht gelesen hat (die einzige
Erwahnung XV 28, 4 stammt aus Asconius, vgl. 40
Kiessling-Schoell A scon. p. XV).

Der Vollstandigkeit halber seien auch die
beiden Schwindelzitate aus Fenestella bei Ful-
gentius erwahnt, mytbol. Ill 2 p. 62, 2 Helm
Fenestella in archaicis (iiber Perdix-Perdiccas)
und serin, antiqu. 59 p. 126, 4 H. stmt Fene-
stella ait ,penes quern vadatus amicitiac nodolo
tenebatur 1

.

Fragmente bei H. Peter Historic. Roman.
fragm. (1883) 272—278; Histor. Roman, relliqu. 50
II 79—87; vgl. L, Mercklin De Fenestella
bistorico et poeta, Dorpat 1844; Philol. Ill (1818)
151f. J. Poeth De Fenestella historiarum scri-

ptore et carminum, Bonnae 1840. H. Peter
Histor. Rom. relliqu. II p. CIX-CXIII.

Die kleine Schrift des Florentiner Domherrn
und apostolischen Sekretars Andrea Fiocchi

(f 1452) de Romanorum magistratibiis ist ohne
Schuld des Yerfasscrs. der durchaus keine Tau-
schung beabsichtigt und ohne Arg auch die 60
eptseopi und archiepiscopi der katholischen
Kirche m Vergleichen heranzieht, in einem Teile
der Hss. und Drueke mit dem Autornamen Lucii
Fenestellae versehen worden ; vgl. Voigt Wieder-
beleb. d. klass. Altert. 112 39, p. de Nolhac
La bibliotheque de Fulvio Orsini (Paris 1887) 210.
R. Sabbadini Le scoperte dei codici latini e
greci (Firenze 1905) 177. [Wissowa.]
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Fenestella porta. Torbogen (nicht Stadttor)
in Rom, nahe einem Fortunaheiligtum am Palatin
(wie es scheint an der summa sacra via). Ovid.
fast. VI 578. Pint, quaest. Rom. 36. [Hulsen.]

Fenestra, #ug&, Fenster. Man hat das latei-
niscbe Wort von einem supponierten griechischen
(pavlatQa oder dgl. ableiten wollen. Doch ist dies
wenig wahrscheinlich

: ein solches griechisches
Wort kommt nicht vor und miiBte von einem
ebenfalls nicht vorkoinmenden Verbum ($?ar *'£</) ?)
abgelcitet sein. Auch deutet der lateinische Sprach-
gebrauch darauf, daB F. urspriinglich in allge-
meinerem Sinne Offnung, nicht gerade Lichtoff-
nung bedeutete.

In den Palasten der mykenischen Zeit sind
keine F. der Wohnraume kenntlich, nur ein sich
nach aufien verengendes F. in dem Korridor der
sudlicben Befestigungsmauer von Tirvns. Per rot -

Chipiez Hist, de Part VI 273f. Wie das Mega-
ron Licht erhielt, ist nicht bekannt. Dorpfeld
(bei Schliemann Tiryns 247ff. Taf. Ill) zieht
zwei Moglichkeiten in Betracht. Erstens, daB in
den oberen Teilen der Wande, oberhalb der Dacher
der Nebenraume, F.-Oifnungen waren, vielleicht

zwischen den Balken der Deckc. Zweitens. daB
die vier Saulen des Megaron eine Uberhohung
des Raumes trugen, eine Art Laterne, mit F. in

ihren Wanden. Jene erstere Art der Erleuch-
tung wird auch erschlossen aus den auf einen
Holzbau zuruckgehenden Motiven des dorischen
Gebalkes, in dem die Triglyphen aus den Balken-
kopfen der Decke, die Metopen aus ihren offen

bleibcnden und als Lichtoffnungen dienenden
Zwischenraumen entstanden sind. Solche Oft'-

nungen zwischen den Triglyphen kennt noch
Euripides Iph. Taur. 113. Doch ist diese Auf-
fassung nicht unbestritten und nicht an dieser
fcJtelle zu erOrrern; vgl. Noack Arch. Jahrb. XI
1896, 225ff.

In den Homerischen Gedichten ist die einzige
Erwabnung einer Lichtoffnung im Megaron (Od.
I 320: oovig ^'(S^ avoxaia digram) ganz unsicherer
Erklarung (Woerner in G. Curtius 1

Studien
z. Gramm. VI 1873, 349AF.); sichcr ist nur, daB
Athene in Vogelgestalt durch eine hochgelegene
Olihung hinausfliegt; vgl. die xam>od6xrj als Licht-
offnung jin Kftnigshaus zu Lebaia in Makedonien.
Herod. VIII 137.

Spater werden F, erwahnt bei Aristoph. Thesm.
797, wo die Frauen aus den F. schauen, Vesp.
379, wo sich Philokleon an einem Seil aus einem
F. des Oberstockes herablafit. So flnden sich

derm auch in Vasenbildern Darstellungen von F.,

auch mit herausblickenden FrauenkOpfen, D'Han-
carville Antiqu. Hamilton II 25. Tischbein
Vases Hamilton IV 36. Panofka Cab. Pourtales
10 (Pblyakenvase: einer steigt auf einer Leiter
zu einem F. des Oberstockes hinauf). Millingen
Peint. d. v., div. coll. 30: hier ist das breite F.

durch eine Stutze geteilt, also ein Doppel-F. ; aus
der einen Offnung schaut eine Frau heraus. Ein
solches Doppel-F. zeigen auch die bekannten
Ikariosreliefs (Ciarac 133, 111). Ein F. mit
zwei Holzklappen zum VerschlieCen auf der Vase
Arch. Ztg. 1848 Taf. 15; ahnlich Bull. Nap. N. S.

V Taf. 9. Auch die aus Pompeii bekannten
schmalen, nach innen erweiterten Schlitz-F. kom-
men auf Vasen vor, Tischbein Vas. Ham. IV 29.
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Millin Peint de vases II 16. 64. Doch ist auf
Vasen nie das Verbaltnis des F. zum Hause kennt-

lich,

Unsere Kenntnis erhaltenergriechischerHauser

mit F. beginnt in hellenistischer Zeit. In Priene

sind keine F. kenntlich, weil die Hauser nicht

noch genug erhalten sind. Dagegen sind auf

Delos (zerstort 84 v. Chr.) durch die franzosischen

Ausgrabungen mehrere Hauser mit F, freigelegt

dem Atrium liegenden Zimmer ibr Licht haupt-

sachlich durch die Tfir, auBerdem aber, weun sie

an die Strafie oder sonst an einen offenen Raum
stoBen, durch kleine, hochgelegene F., mit Vor-

liebe Schlitz-F., etwa 0,50 m hoch und 0,06 m
breit, nach innen sich erweiternd, oft zwei neben
einander (Abbildungen Overbe ck-Mau Pompeji*
299. Mau Pompeji in Leben und Kunst 245),

aber auch etwas grOBere, annahernd quadratische

worden, L. Couve Bull. hell. XIX 1895, 460ff. 10 F. Dagegen haben schon in den Kalksteinhausern

In den delischen Hausern sind die Wohnraume
urn einen inneren Hof angeordnet, der als Licht-

quelle dient In cler Regel haben sie im Frd-

geschoB (der Oberstock Ut nie erlialten) keine F.

auf die StraBe, sondern erhalten ihr Licht vom
Hofe aus, und zwar durch die Tiiren (Bull. hell.

XIX 1895, 464. XXX 1906, 496). Nur zwei der

bisher ausgegrabenen Hauser haben F. auf die

StraBe, In einem {maison de la colli nt , Bull.

die auf der Ruckseite des Atriums liegenden Speise-

zimmer groBere F. auf den dem Garten vor-

liegenden Porticus, so niedrig, dafi man auch
sitzend oder auf dem Lectus liegend hinaussehen
konnte.

Es wird mit Wabrscheinlichkeit vermutet, daB
in dem durch diese Hiiuser vertretenen altitali-

schen Atriumhause die Alae (s. d.) ursprunglicli,

als das Haus isoliert stand und noch ohne Im-
hell. XIV 1895, 492ff.) hat jedes Zimmer ein 20 pluviuin war, den Zweck batten, dem Atrium
grofles F., durchschnittlicli 3 ni vom Boden, so

daB man nicht hineinsehen konnte, breit durch-

schnittlich 1 m , nach innen sich erweiternd auf

1,40 (die Hohe ist nicht kenntlich), aber auch
ganz schmale, nach innen erweiterte Schlitz-F.

AuBerdem haben in eben diesem Hause zwei

groBe Zimmer noch neben ihrer Ttir je zwei groBe
F. auf den Hof, 1,15—1,20 m vom Boden, breit

0,80 und 0,75 111. In einem andern Hause (a. O.

Licht zuzufiihrcn, und sich daher in ihrer Ruck-
wand ein F. bei'and. Vielleicht in Erinnerung
hicran findet sich vereinzelt, noch offen oder spater

zugemaaert, ein solches F. in Hausern , deren
Alae an einen Garten stoBen; s. Mau Pompeji
in Leben u. Kunst 242. 292. Michaelis R5m.
Mitt. XIV 1899, 21 0ft.

Die Garten-F. der Speisezimmer finden sich

in Pompeii in grofierem Mafistabe in der hellenisti-

XIX 49711:'., maison du trident) hat ein Zimmer 30 schen Zeit (Tuffperiode) um das jetzt dem alt-

(vielleicht das des TurMters) ein F. nach aufien,

nur 1,50 iiber der StraBe, breit 1,50, und mit
einem Eisengitter versehen. sonst keine Strafien-

F., obgleich die Mauern bis iiber 3 m erhalten

sind. Auf den Hof hat das Hauptzimmer neben
der 2 m breiten Tiir zwei 1 m breite F. , ein

anderes ein 0,9') m breites F., aucb, der Treppen-
absatz ein F. Es ist wahrscheinlich, daB in den
delischen Hausern der Oberstock, der durchweg

italischen Hause angefugte Peris tyl; hier kommen
F. von 7 m Breite vor (Casa del Fauno). Vitruv
VI 5, 10 nennt als solche Speisezimmer die Oeci
Cyzieeni, die auf jeder Seite des Eingangs ein

solclies groBes F. hatten ; hiervon ist in Pompeii
kein Beispiel.

Die pompeianischen Hauser der romischen
Zeit {seit 80 v, Chr.) hatten nicht selten den den
alteren Perioden fehlenden Oberstock. In einem

vorhanden war, F. hatte, auch auf die Strafie. 40 Falle , wo er ausnahmsweise erhalten ist (Casa
Haus/assaden mit F. werden auch bezeugt durch
das, was Vitruv V 6, 8 von der komischen Biihne

sagt (prospectusqi/e fenestris dispositos).

In der durch die Huttenurnen bezeugten altesten

Form des italischen Hauses dient im allgemeinen
auBer der groBen Tiir eine Dachfiffnung als Licht-

quelle und Rauchabzug. doeli findet sich in einem
vereinzelten Beispiel (Not. d. scav. 1882 Taf, XIII
14} auch ein F. in der Wand.

del balcone pensile, Overbeck-Mau Pompeji

^

267). hat er ziemlich groBe (1,25 X 0,80) F. auf
die StraBe, die, in einer Reihe liegend, an moderne
F.-Fassaden erinnern. Ahnlich Bull. d. Inst. 1878,

200. 1882, 84. Auch die StraBen-F. des Erd-
geschosses wurden in der letzten Zeit Pompeiis
etw^as groBer gemacht; so wurden z. B. die zwei
kleinen F. in dem Zimmer Mau Pomp, in Leben
u. Kunst 245 damals in ein grOBeres verwandelt.

Cher F. in etruskischen Hausern geben die 50 F. im Oberstock, so groB, daB man Blumentopfe
ihnen nachgebildeten Grabbauten einigen Auf-
schluB. Mehrfach finden sich kleine F. neben
der Tiir, die aus dem vorderen Grabraum in einen
weiter ruckwarts liegenden fuhrt, Can in a Etruria
niarit, Taf. LXV 7. LXXI 3. Dennis Etruria
I 2 208. 238. Besonders deutlich ist diese An-
ordnung in einem apulischen Grabe bei Canosa,
Mon. d. Inst. I 43; es sind hier nur Schein-F.,
in Grun, Rot und Gelb geinalt und. wie es scheint,

in ihnen aufstellte, erwahnen Martial. XI 18, 2.

Plin. n. h. XIX 59: auf groBere F., zum Hinaus-
blicken, deuten auch Stellen wie Liv. I 41, 4.

Dionys. IV 5. Propert. IV 7, 15—18 (Hinaus-
steigen an einem Strick). Martial. X 6, 4. XI
61. 3. Iuven. VI 31; vgl. auch Ovid. met. XIV
752. Dig. XIX 2, 25, 2 : htmiaa eenaculi , wo
vorausgesetzt ist. daB die F. hauptsaehlich im
Oberstock (cenaculum) sind. Pompeianische Haus-

so gedacht, daB die Offnung von einem Holz- 60 fassadeu mit Fenstern Mau Pompeji in Leben u.
rahmen eingefafit, durch einen Holzstander ge- Kunst 229 fKalksteinatrium). 299 (Haus des
teilt und von innen durch Klappen geschlossen

'" " * '" " ' " --- — - ~
ist. Augenscheinlich sind solche Wande kleinen
Hausfassaden nachgebildet.

In den altesten pompeianischen Hausern (Kalk-
steinatrien) und auch in denen der folgenden
hellenistischen (,Taff'-)Periode — beide durchweg
ohne Obergeschofi — erhielten die vor und neben

Epidius Rufus, Tuffperiodej. 310 (Haus der Vet-
tier, in romischer Zeit umgebaut und mit Ober-
stock versehen).

Naturlich waren F. nicht nur in Wohnhausern,
sondern auch sonst in Gebauden der verschieden-
sten Art. So in den Badern. Wbr wissen aus
Seneca ep. 86, 8, daB die F. der Baderaume in
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alterer Zeit — noch zur Zoit des alteren Scipio

(starb 183 v. Chr.) — klein waren (rimae magis
quam fenestras) und ungenugendes Licht gaben,

da.fi man aber zu seiner eigenen Zeit groBe F.

nnd helles Licht verlangte. Dies wird bestatigt

durch die Badeanstalten in Pompeii, Ton denen

die alteren (Stabianer Thermen, Bad beim Forum)
wenige, kleine (zwar nicht so klein, wie sie Seneca

beschreibt) und hochgelegene F. batten, keines

zum Hinausblicken , dagegen die zur Zeit derlO
Verschuttung noch unfertigen sog. Zentralthermen

in Apodyterium , Tepidarium und Caldarium je

drei grofie F. auf die Palaestra, das Caldarium
aufierdem noch fiinf etwas kleinere F. auf einen

kleinen Garten, alle so dicht am Boden, dafi man
hinausblicken konnte, Man Pomp, in Leben u.

Kunst 177. 190—194. In den grofien rOmischen

Therm enanlagen waren grofie F., namentlkh in

den oberen, aber auch in den unteren Teilen der

Wande, Blouet Thermes de Caracalla Taf. VII 20

— XI. Paulin Thermes de Diocletien Tai XIII

—XVII. XXII—XXIII. Dmm Baukunst der

Etr. u. Romer * 708—712.
Eine wichtige Eolle spielen die F. in den

Basiliken. Es scheint, dafi es in alterer Zeit

(Vitruv, Pompeii) iiblich "war, das Licht durch

eine offene Saulenstellung in der Uberbohung des

Mittelraumes oder im oberen Teil der Umfassimgs-

mauer (Pompeii) eintreten zu lasscn (von Vitruv

VI 3, 9, wo von dem basilikal gestalteten agyp- SO

tischen Oecus die Rede 1st, als fenestrae bezeich-

net). Doch sind in der Basilika von Pompeii,

aufierdem mit grofier Wahrscheinlichkeit wirk-

liche F. angenommen worden; sicher waren sie

dort im Oberstoek des Tribunals, Mau Pompeii

in Leben u. Kunst 07—69: Rom. Mitt. Ill 1888,

29. 31f. 34ff. In spaterer Zeit hatte die Con-

stantinsbasilika grofie gewolbte F.-OfTnungen in

dem uberhshten raittlcren Teil. Durm Bauk. d.

Etr. u. Romer 2 310. 021. Dafi in .spaterer Zeit 40

eigentliche F. in dcm iiberhohten Mittelraum iib-

lich waren, darf angenommen wcrden auf Grund
eines Ruckschlusses aus den christlichen Basiliken.

In Theatern und Amphitheatern , sovveit sie

nieht an Hiigel angelehnt oder in die Erde ein-

gegraben waren , erhielten die der Zirkulation

dienenden Gauge ihr Licht vorwiegend durch

offene Bogen*tellungen ; doch kominen hier auch

eigentliche F. vor: Colosseum, Amphitheater in

Pola, Theater in Aosta u. a., Durm a. O. 666ff. 50

F. waren auch in Crypten und Cryptoportiken

(s. d.). Ein bekannte.s Beispiel 1st die Crypta

im Gebaude der Eumachia in Pompeii, die ihr

Licht durch grofie F. aus dem ihr parallelen

Porticus erhalt.

Tempel haben in der Kegel koine F. ; doch

ist die.se Regel nicht ohne Ausnahme. F. hat

das Erechtheion auf der Ruckseite (Stuart und
Revett Ant. of Athens II chap. II pi. 2); ferner

zwei Rundtempel : der sog. Sibyllentempel in Ti 60
voli und der auf dem Forum Boarium in Rom.
Isabelle Edif. circul. Taf. 7. 7&'«. 19—21.
tber DeckenOffnungen s. Hypaethraltempel.

Der Verschlufi der F. wurde auf sehr ver-

schiedene Weise bewirkt. Kleine F., so nament-
lich die schiefischartenartig nach Innen erweiter-

ten Schlitz-F. waren ohne Verechlnfi; ihre Form
ist darattf berechnet, mCglichst viel Licbt bei

mSglichst geringem Luftzutritt einzulassen ; in

Pompeii hat man sie ausnahmsweise spater durch
eine festgemauerte Glasscheibe geschlossen. Over-
beck-Mau Pompeii* 298. GrCfiere F. waren
durch Holzklappen verschliefibar; so die Vasen-
bilder Arch. Ztg. 1848 Taf. 15. Elite ceramogr.
IV 66. Bull. Nap. N. S. V Taf. 9. Dies sind

die lumina fenestrarum valvata Vitruv. VI 3, 10,

bifores fenestrae Ovid. Pont. Ill 3,5; vgl. Ovid,
am. I 5, 3; de arte am. Ill 807. Hor. od. 1

25, 1 {iunetas fenestras). Sen. cons, ad Marc.

22, 6. Plin. ep. IX 36, 1. Iuven. IX 104. Apul.

met. II 23. In Pompeii sind von den F.-Fliigeln

meistens kerne Spuren geblieben, weil der Rahmen
von Holz war ; deutlich sind sie auf den Marmor-
schwellen der grofien F. der Crypta im Gebaude
der Eumachia, Overbeck-Mau Pompeii* 134.

Kleinere F. waren haufig durch Eisengitter

geschutzt; Reste derselben sind in Pompeii nicht

selten. Dies sind die fenestrae clatratae Plaut.

mil. 379. Denselben Ausdruck (ut .... clatHs

muniantur) braucht Columella VIII 3, 4 von dem
Verschlufi der F. des Hiibnerstalles ; nach der

Parallelstelle Varro de r. r. Ill 9, 6 soil dieser

aus Weidengeflecht bestehen, so dicht, dafi es

zwar Licht einlafit, aber Raubtiere abwehrt. Etwas
Ahnliches sind wohl auch die fenestrae retieula-

tae Varro de r. r. Ill 7, 3.

Durch mehrfache Fimde bezeugt ist der Ge-

brauch, die F. durch durchlOcherte Platten ver-

schiedenen Materials zu sehlielien, die den Zu-

tritt von Licht und Luffc nicht ausschlossen, aber

verminderten. Das bekannteste Beispiel ist die

durchldcherte Tonplatte eines inneren F. in einem
pompeianischen Hause (casa del Laberinto), Over-
beck-Mau PompejH 344, Eine ganz almliche

Platte aus Priene bei Wiegand und Schrader
Priene 304. Beispiele solcher duTchbrochenen

Platten ebd. und bei Durm Bauk. d. Etr. u.

Romer 3 349. Vermutlich waren mit solchen Plat-

ten die F. des Erechtheion geschlossen; die F.-

Bank hat einen Falz zur Einsetzung derselben,

Durm Bauk. d. Griechen 2 241. Es ist wahr-

scheinlich, dafi der jetzt in Siiditalien fur arm-

liche Wohnungen vielfach iibliche F.-VerschluU

durch ein starkes Gitter aus sich kreuzenden

Holzern schon dem Altertum bekannt war, doch

fehlt es an einem Zeugnis.

F.-Verschlufi durch Marienglas (dmcpavk, lapis

specularis ,Spiegelstein') ist nach Seneca ep. 90,

25 nicht lange vor seiner Zeit {nostra demum
memoria) aufgekoramen. 8. iiber dies Mineral

Plin. n. h. XXXV lOOff. ; nach ihm gait das

spanlsche fur das beste. Seine Benutzung zu P.-

Scheiben ist mehrfach bezeugt. Philo leg. ad

Gaium 45. Ales. Aphrod. ad Arist. de an. II

154 r 9. Lactant. de opif. dei 8, 11. Auch ist die

Benennung der F.-Scheiben als specularia hier-

fiir beweisend. Doch wird man nicht alle Stellen,

in denen dies Wort vorkommt, als Zeugnisse for

den Gebrauch des Marienglases in Ansprach

nehmen darfen, Seneca a. 0.; de provid. 4, 9;

n. q. IV 13, 7. Plin. ep. II 17, 4. 21. Paul.

sent. Ill 6, 56. Dig. XXXIII 7, 12, 16. 25. PUn.
n. h. XIX 64 (wo von Treibnaosern die Rede ist,

wi« auch Colura. XI 3, 52. Martial. VIII 14, 3).

Iuven. 4, 21 (Sanfte). Pallad. I 20 (Olkeller).

Vielmehr scheint es, dafi dies Wort die allge-
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meinere Bedeutung F.-Scheiben, ohne Rucksicht

auf das Material, angenommen hatte. Der wich-

tigste Fund von F.-Scheiben aus Marienglas ist

der in der Villa des Voconius Pollio bei Marino,

Bull. com. XII 1884, 159: man fand hier sehr

zahlreiche Reste solcher Seheiben; sie waren be-

festigt durch ebenfalls gefundene gebogene Metall-

streifen, die so auf den Holzrahmen aufgenagelt

waren, dafi sie auf die Seheiben iibergriffen. In

Pompeii wird kein Marienglas gefunden.

Den Gebrauch von Glasscheiben bezeugen

Alexander Aphrod. und Lactanz a. 0., Symphosius

aen. 68 bei Baehrens PLM IV 378 und Funds

in Pompeii. Im Tepidarium des kleinen Bades

der sog. Villa des Diomedes fand man das F. ge-

schlossen durch vier in einen beweglichen Holz-

rahmen gefafite Seheiben von je 0,27 im Quadrat.

Overbeck-Mau Pompeii ^ 373. Das F. war

aufierdem von aufien durch einen Holzladen ge-

schlossen, Fiorelli Pomp. ant. hist. I 268. Das

F. im Apodyterium der Thermen beim Forum

hatte vier 0^013 m dicke Glasscheiben in einem

bronzenen Rahmen, das Gauze 1,72 X 1
(
19 gr°fi>

oben und unten durch je einen Zapfen so be-

festigt, dafi durch Drehen das F. ge()ffnet und

geschlossen werden konnte. Die Seheiben waren

in einen Falz gelegt und durch drehbare KnOpfe

festgehalten, Fiorelli Pomp, ant hist. Ill 114f.

Mazois Ruines de Pompei III 77 Taf. L. Durm
Bauk. d. Etr. u. Rom.2 348. In einem Peristyl

(Reg. VI ins. occid. 25) glaubte Mazois (a. 0.

II 59) die Spuren eines Glasverschlusses zwischen

den Saulen zu erkennen; doch sind die Spuren

nicht sicher genug: es sind viereckige Vertiefungen

in den Marmorplatten auf dem die Saulen ver-

bindenden Podium, in denen nach seiner Meinung

die Seitenrahmen dieser F. gestanden haben sollen.

Dafi aber solcher Verschlufi der Portiken iiblich

war, bezeugt Plin. ep. II 17, 4.

Die architektonische Gestaltung der F. kann

entweder so sein, dafi ein Rahmen rings herum-

geht (Rundtempel in Tivoli innen) oder unten

«ine Schwelle liegt, iiber der sich das F. wie eine

Tiir erhebt (Tivoli aufien, Erechtheum). Zu oberst

pflegt iiber dem Rahmen noch eine Schutzplatte

jzu liegen, zuweilen (altes Gebaude in Palestrina,

sog. Tempel des Deus Rediculus bei Rom. Abb.

bei Daremberg-Saglio Diet. d. ant. II 1037

Fig. 2938. 2939) aber nicht immer (Tivoli) von

zwei Konsolen gesttttzt. Am Colosseum ist der

Rahmen ein einfacher vertiefter Streif ; an dem
kleinen Tempel am Forum Boarium in Rom ist

der eingesetzte Marmorrahmen verschwunden, so

dafi die F. jetzt nur als eine Unterbrechung der

Quaderdekoration der Wand erscheinen. In Privat-

hansem findet sich eine architektonische Ein-

rahrnung nach aufien nie, nach innen ausnahms-

weise, Overbeck-Mau PompejH 299.

Becker-Goll Chartkles II 149; Gallus II

312n°. Marquardt-Mau Privatl. d. Romer 247,

6. 757. Chipiez bei Daremberg-SaglioDict.
d. ant. II 1032ff.

"

[Mau.]

Fenicnlarius campus^ das Fenchelfeld, eine

mit Fenchel bewachsene Ebene im nordOstlichen

Hispanien, durch welche die grofie Heerstrafie

von dem Tropaeum des Fompeius auf dem sum-
mits Fprenaeus nach Tarraco zog (Poseidonios

bei Strab. ILT 160 Sta rov . . . MaQadairog xakov-
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fievov neblov zjj iaxlvn ykoiTTr), (puovrog nokv to

fxaoa&ov). Daher schreibt Cicero dem Atticus im

J. 709 d. St. = 45 v. Chr., als Caesar gegen die

Sshne des Pompeius zog, scribe, quaeso, quid

referat Celer egisse Gaesarem cum candidatis,

utrum ipse in fenicidarw/m an in Martium
campum cogilet (XII 8). [Hiibner.]

Fenni {Fitmi). Im Schlufikapitel der Ger-

mania (46) spricht Tacitus iiber Peucini, Venedi

10 und F., bei denen er schwankt, ob er sie zu den

Germanen oder Sarmaten rechnen soil. Dafi in

dem Namen F. die heutigen Finnen nicht zu

verkennen sind, bedarf keiner Bemerkung, die

Anwohner des Nordmeeres bis zum Uralgebirge,

Ihre Lebensweise schildert Tacitus als ganz ver-

schieden von der der Germanen: sie sind ein wildes,

armes Jagervolk {Fennis mircL feritas, foeda

paupertas: nan arma, non equi, tioti penates;

victui herba, vestitui pelles, cubile humus; solae

ZOin sagittis opes, quas inopia ferri ossibus aspe-

rant. idemque venatus viros pariter ae feminas

alit; passim etiim eomitantur partemque prae-

dae petunt. nee aliud infantibus ferarum im-

briumque suffugium quam ut in aliquo ramo-

rum nexu contegantur. hue redeunt iuvems, hoe

senum reeeptaetdum. sed beatius arbitrantur

quam ingemere agris, inlaborare domibus, suas

alimasque fortunas spe metuque versare : securi

adversus homines, securi adversus deos rem dif-

30 fieillimam assecuti sunt, ut illis ne voto quidem

opus esset). tiber ihre Sprache weifi er nichts

zu berichten. Bei Ptolem. Ill 5, 8 erscheinen

&lwoi als ein kleines Volk (neben rv$o>vsg, Zoi<-

ka>vE$) vtio zov; OvevSdag (Wenden) auf der Ost-

seite der unteren Weichsel; Zeuss (Die Deutschen

156) vermutet, dafi ShXqoi statt $ivvot zu lesen

sei (vgl. 272ff.). Tacitus und Ptolemaios sind

die beiden einzigen alteren Schriftsteller, welche

den Namen der F. bieten. Bei lordanes Get. Ill

40 22 wird ein Volk gleichen Namens in Skandi-

navien genannt (Finni mitissi-mi, Keandxae cul-

toribus omnibus mitiores ; hierzu die Bemerkung

Miillenhoffs im Index der Mommsenschen
Aus^abe p. 159 und Deutsche Altertumskunde II

64). C. Mailer will auch bei Ptolem. II 11, 16

den Namen <Ptvvoi herstellen (die Worte Aoxnxa

0twot, T(i ds stehen nur im cod. Vatic. 191, in

den ubrigen von M tiller herangezogenen Hss.

fehlen sie). tber die skandinavischen Finnen

50 vgl. Zeuss Die Deutschen 684ff. Der Name F.

wird gewOhnlich von gotisch fani (Sumpf) abge-

Icitet: ,Finni ist also deutsche Bezeichnung des

grofien Nordstammes nach seinen Sitzen an zahl-

reichen Smnpfen und Seen- (Zeuss a. 0. 272),

eine Deutung. die dem Sinne nach vortrefflich

pafit. Vgl. dagegen Mullenhoff Deutsche Alter-

tumskunde II 53f„ der II 39ff. 67ff. ausfiihrlich

viber die F. handelt (s. auch III 15. 91. 169).

[Ihm.]

60 Fensernia, oskischer Kame einer Stadt in

Kampanien, nur durch Munzen bekannt, Gar-
rucci Monete deir Italia II 93 und Taf. LXXXIX.
Beschreibung der antiken Munzen des K. Museums
zu Berlin ILI 1 p. 102. Imhoof-Blumer
Wiener nnmism. Ztschr. XVIII (1886) 206—221
halt sie fur identiscb mit Hyria am nordOstlichen

Abhang des Vesuvs, das bei den ROmern V e a er i s

(s. d.) geheiBen babe. [Hulsen.]
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Femim graecum s. Bockshornklee.
Fenus (fenus, vom Stamme FE-o) bezeichnet

im urspriinglidien Sinne das, was erzeugt, ge-
wonnen wird, den Ertrag (wie roxoc von tUxeiv);
so den Ertrag des Feldes (Cic. de senect. 51) tils

naturalis terrae fetus (Paul. Pest. 86), den Ge-
winn aus Produkten, insbesondere audi den Ge-
winn von ausgeliehenen Kapitalien, und zwar in
letzterem Shine die Zinsen selbst, den Wucher
in guter mid abler Bedeutung, als auch das gegen 10
Zinsen ausgeliehene Kapital, Varro b. Gell. XVI
12. Non. Marc. p. 53. 439 M. Etymologisch
richtig wird es wie fetus mid fecumlus mit
e, nicht mit oe oder ae geschricben. Von dem
Synonym usura grenzt sich /. insofern ab, als
ersteres mehr die Abgaben des Schuldners fur
die Nutzung des geliehenen Kapitals, letzteres
den Gewinn des Glaubigers bezeichnet, Cic Verr.
til 168; ad Att. XII 25. VI 1 bes. § 3. Caes.
bell. civ. Ill 20. Beinerkenswert ist, dafi bei 20
Plautus der Zins ausschlieBlich mit /"., nic mit
usura bezeichnet wird, Most. 561. 592f. 600f.
612. 631. 1160; es ist wohl auch anzunehmen,
dafi die vorplautinischen Gesetze fiber den Zins-
wuclier den Ausdruck

f. gebranchten, Gai. IV 23.
F. ist der altere, mehr konkret bildliche, usura
der auf okonomisch-juristischer Abstraktion be-
ruhende Ausdruck; De melius Ztschr. f. Rechts-
gesch. II 220. Huschke Darl. Ill Voigt Redits-
gesch. I 151. F. bedeutet aber weitei* ebenso 30
hating das Zinsgeschaft mid stelit dann in acharfem
Gegensatz zu mutuum. Letzteres erscheint als
ein Gefiilligkeits- und Gelegenheitsvorgang unter
Freunden, als ein unverzinsliches, aus dem ins
gentium stammendes Freundesdarlehen, Plaut.
Asin. 248; Cure. 68; Pseud. 295; Trin. 758f
1050. 1054; Pers. 256. Das f. dagegen, einge-
gangen per aes et libram als nexum, ist das
verzinsliche Darlehen des ins civile und als
solches vomehralich Sadie der Geldwechsler (da- 40
nistae; argentarii oder nummularii Mitteis
Ztschr. d. Sav.-Stiftg. R. A. XIX 198f.) auf dem
Formn, Plaut. Asin. 429; Cure. 480. 508; Pseud
285f.; Most, 592f. 1140; Epid. 51. 115. 252.
Nonius 439. Demelius a. a. O. 21 7f. Karlowa
Rechtsgeseh. II 1, 553. 591. So behielt auch
nach dem Abkommen des alten solennen

f. per
aes et libram das an seine Stelle tretende mutuum
den Charakter einer pecunia grcUuita, wekher
die Beifngung einer Zinsberedung unmoglieh 50
machte und eine soldi e nur in der Form einer
besonderen Zinsstipulation zuliefi, Seneca de consol.
ad Polyb. 10, 5. Dig. XX 2, S. XLVI 3, 102, 3.
Pernice Lab. II 263.

Eine dritte Muglichkeit fur den Abschlufi
eines zinsbaren Darlehens war gegeben durch
die expensilatio ($. d.). durch die Eintragung einer
Geldschuld in den codex accept i et expensi des
Glaubigers.

Die Geschichte des Zinswesens, insbesondere 60
die wechselnde Hohe des Zinsfufles in den ein-
zelnen Perioden hangt eng zusammen mit der
allgemeinen Staatsgesehichte der Punier und bat
eine erhebliche Eolle in den heftigen, den Staat
in seinen Grundfesten ersclmtternden Klassen-
kampfen gespielt. Die Regelung des Zinswesens
ist ein Problem, mit dessen LCsung die rOmische
Geaetzgebung und Verwaltung Jahrhunderte lang
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sich abmuhte, ohne ihr Ziel recht zu erreicben r

Jhering Geist II 1, 152. Nach einer volks-
wirtschaftlichen Betraehtung ergeben sich ftir die
Geschichte des Zinsfufles im Altertum iiberhaupt
und so auch bei den Romem zwei grofie Perio-
den

: eine Periode hohen Zinsfufies bis zum 3. Jhdt.
v. Chr. und eine Periode niedrigen Zinsfufies*
die sich im 2. Jhdt. v. Chr. vorbereitete und nach
einer Untcrbrechung durch die Kriege und Btirger-
kricge der J. 90—30 v. Chr. durch die ganze
Kaiserzeit andauerte, vielleicht mit einem Riick-
schlag wahrend der Wirren des 3. Jhdts., Be loch
Gcsclt. des Zinsf. im klass. Altert., Handb. der
Staatswissensch. II. Suppl.-Bd. 1002—1067.

Fiir eine historische Betraehtung kann man
geeigneterweise drei Perioden unterseheiden: der
ZinsfuB bis gegen Ende des 1. Jhdts. v. Chr.,
in der Kaiserzeit vor Iustinian und in der Zeit
Iustinians. Billeter Gesch. des Zinsf. 1898.

_

I. Periode. In alteren Zeiten bewirken einer-
seits die geringe Entwicklung von Handel und
Gewerbe, andererseits die mifilichen Verhaltnisse
der Kechtspflege mid die geringe Stetigkeit aller
politischen Znstande einen hohen Stand des Zins-
fuBes. Was die tatsachliche oder gesetzliche Hohe
des Zinsfulies fiir die altere Zeit Roms, die Zeit
der Konigc, anbelangt, so sind wir ohne sicher
zu verwertende Grundlagen. Dafi schon ,Servius
Tullius' ein Zinsmaximum aufgestellt habe, ist
eine durch nichts gerechtfertigte Vermutung; und
wemi auch die Bestrebungen dieses K(3nigs zu
Gmisten des schuldbedruckten Volkes auf einen
hohen ZinsfuB zu deuten scheincn, so fehlt doch
jede brauchbare Mitteilung fiber die wirkliche
Hiihc, Liv. II 23. 5. V 10, 9. VI 11, 9. 14, 7.

VII 19, 5. Dion. Hal. VI 26. 58. Ebensowenig
wi.ssen wir etwas dariiber, ob die erste secessio
phbis in montem sacrum ein Zinsgesetz veran-
lafit hat.

Als orates Zinsgesetz ist vielmehr nach dem
Berichte des Tae. aim. VI 16 ein Zwolftafel-
gesetz zu betrachten, welches die Bestimmung
enthalten haben soli, ne quis unciario fenore
amplius exereeret; vgl. auch Cato de agricult.
praef. Br tins Fontes tab. VIII 18 b. Nicht in
notwendigera Widerspruch zu diesem Berichte des
Tacitus steht derjenige des Livius VII 16, 1

von einer Lex Duilia Menenia, die erst im J. 357
v. Chr. das unciarium fenus festgesetzt haben
soil. Letztere Lex ist vielmehr als eine Erneue-
rung jenes Zwolftafelgesetzes aufzufassen, Bil-
leter 119. Fraglich ist nur, ob in der Zwischen-
zeit dieser Lex ein weiteres Zinsgesetz varange-
gangen ist, welches infolge des gallischen Brandes
eine blofie Aafhebmig (Niebuhr Rdni. Gesch.
II 383, 673f. Ill 62. Karlowa R.-Gesch. II

1. 557) oder eine Erhohung des alten Maximums
I'Cuq Ltstit. I 379. Voigt Rom. Rechtsgesch.
I 40) verordnete, oder ob die Erneuerung einfach
eine Einscharfang des allmahlich ganz ignorierten
und obsolet gewordenen Zwolftafelgesetzes war
U. Streuber 79f. Jlommsen R. G. I 30K
Herzog Gesch. u. System d. rom. Staatsveif. I
245. Billeter 123f.). In jedem Falle aber ist
es notwendig, die Bedeutung des Ausdrucks f.
unciarium. festzustellen ; auch hieriiber gehen
die Ansichten in erheblicher Weise auseinander.
Nach dem urspriinglkhen rOmischen Dnodezimal-
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system zerfallt die Einheit as in 12 uneiae-, so

bedeutet undo, den 12. Teil eines as, dann irgend

einer Sache (z. B. Iieres ex asse Universalerbe,

heres ex uncia Erbe zu Via)- Unciarium f.

mufi also zunachst ein Zins sein in Hohe von

einer uncia, i/
12 as. Soviei steht feet; fraglich

ist nur, fiir welche Zeit und von wclcher Summe
dieser Zins berechnet wurde.

1. F. umiarium = lo/ jahrlich, Diese Er-

uber die Anhaufung und Vervielfachung des Kapi-

tals durch die Zinsen bei einem so niedrigen

ZinsfuBe zu erklaren, muBte man in gekiinstelter

Weise seine Zuflucht nehmen zur Annahme einer

Ungenauigkeit historischer Deklamationen, sowie

zu einer allgemeinen, von den patrizischen Glau-

bigcni ersichtlich zugelassenen Zahlungsnach-

lafiigkeit der Schuldner durch dreifiig und noch

mehr Jahre , schlielilich zu der Voraussetzung

klarung beruht auf der Vergleichung dieses Aus- 10 eines ganz heruntergekommenen Nahrungs- und

dracks mit den Ausdrueken ttsurae quineunces,

usurae semisses, usurae quadrantes und fenus

trisntarium (— ttsurae trientes), welche unstreitig

5, 6, 3 und 4°; jahrlich bedeaten. Es wird ohne

weiteres die Auffassung zu Grunde gelegt^ dafi

bei den Romern iiberhaupt die Zinsen eimnal

monatlich, ferner je nach Hunderten des Kapitals

nach der centesima (sc. pars sort-is) berechnet

mid bezahlt wurden. Auf diese Weise kann dann

VermOgensstandes der Plebs. Ferner ist es nicht

leicht begreiflich, wie man von der sptiteren ge-

setzlichen Proklamierung des f. semiimciarium,

also V2 as Prozent jahrlich fiir 100 asses, eine

groBe oder auch nur eine erhebliche Erleichterung

fiir die Schuldner hatte erwarten konnen. So

findet diese Erklarung in neuester Zeit keine Ver-

teidiger mehr.

2. F. unciarium = 100% jahrlich. Die

allerdings dem strengen Wortsinne nach uncia- 20 Schwierigkeiten, welche die eben behandelte Er-

rium f.
= usura-e uneiae monatlich eine uncia klarung des f.

uneiarimn sachlich unmtfglich

von 100 asses d. h. jahrlich 12 uneiae oder ein

as von 100 asses bezeichnen. Es wurde also

nach dieser Erklarung im streng kaufmannischen

Sinne vom Pfunde Silber, weil im auswartigen

Handel nach Silberwert gerechnet wurde (oder,

was denselben Wert hatte, von der eentussis, d. h.

dem hundertpfiindigen Barrenerze, durch das Sig-

lum C als Kapitaleinheit ausgedruckt), ein Pftmd

machen, haben ein Extrem nach der anderen Seite

veranlalit. Man fafit die usura uncia oder das

f.
unciarium als monatlichen Zinfufi zu 8Vs as

von 100 asses oder zu einer uncia von 1 as auf,

so dafi also der ganze Jahreszins 100 asses von

100 asses d. i. 100% betragt. Auch diese Auf-

fassung ist schon sehr alt und namentlich von

Accursius (vgl. Marc. Donatus Dilucid. 868.

Erz oder ein as, mithin monatlich i/
12 as oder 30 Gravina Op. 210. Gronov Antex. prim. 61) und

eine Unze als Zins angenommen. Diese Erkla-

rung des f unciarium hat besonders J. Fr. Gro-
nov in seinen Schriften (De sestertiis 1656; Ant-

exegesis de centes. usur. et fen. unc. 1661 ; Antexe-

gesis secunda 1664) verteidigt. Unter den alteren

Gelehrten, die ebenfalls diese Erklarung aufstell-

ten, und zum Toil schon vor Gronov lebten, sind

noch folgende zu nennen: Salmasius (De mod.

usur. 289; De usur. 609). Hermol. B arbarus (in

von Jac. Gothofredus (vgl. Gronov Antex. sec.

135; Sestert. Ill 13, 495) verteidigt worden. Ihr

folgen von den Neueren besonders Hiillmann
(Rom. Grundverf. 172f.); zum Teil hinneigend

Hugo (Rom. R.-Gesch.n 297, doch im Civilist.

Mag. VI 509f.), und neuestens auch O. E. Hart-
mann (EOm. Kalend. [1882] 29, 57). Vgl. dagegen

Niebuhr R. G. Ill 631 Karlowa Rom. R.-

Gesch. II 554. Voigt XII Taf. II 582 Anm 6.

Castigat. poster, ad Plin. XV). Leonh. Fortius 40 Gegen diese Auffassung ist zu bemerken. dafi ein

(De re pecun. ant. II). Barth. Socinus (ad leg. soldier Zinsfufj, besonders da noch Zinzeszins

Falc. bei Gronov. Antex. sec. 4). Carol. Moli-
naeus (Gronov a. a. O.). Aegid. De sinus (Lib.

de asse). Balduinus (ad leg. XII tab.). Ant.

Augustinus (Emend. II 10). Crispinus (ad

leg. XII tab.). Franciscus Hotomannus (De

usur. 7, Gronov a. a. O. 6). Budaeus (De asse

80). Muretus (ad Tac. ann. VI 16). Sigonius
(De ant. iure Rom. II 11). Marc. Donatus

hinzukam, die Schuldner in kflrzester Frist zn

Grunde gerichtet haben wiirde; auch ist dann

unerklarlich, wie nach Liv. VII 16 das f, uncia-

rium als eine Erleichterung betrachtet werden

konnte. Wenn Hartmann a. a. O. die Okono-

mische Auffalligkeit der vertrctenen Anschauung

durch die Behauptung zu mildern sucht, dali es

sich hauptsachlich urn Getreidedarlehen gehandelt

(Dilucid. ad lul. Capit. 808L). Brissoniua (De 50 habe, so spricht hievgegen die immer wieder-

verb. sign. s. v. usura und etwas unbestimmt kehrende Verwcndung des Ausdrucks aes alienum,sign

Select, ex iure civ. ant. Ill 1, G4f.). Alciatus
(Parerg. II 23: Disput. Ill 1). Gravina (Op.

209f.). Noodt'(Defen. etusur. 112. 4). Func-
cius (ad leg. XII tab. 162f.). Strauch (Diss.

de centes., Opusc. 149L). Gessner (Thes. lat.

s. v. usura). Heineccius (Antiqu. Rom. Ill 15.

29). Auch Montesquieu ^Espr. des lois XXII
22) und Beaufort (La republ. rom. VI 548f.)

stimmen damit uberein, und unter den spateren 60 jeden M 011 at 1 as Prozent, dies war usura men-

sowie die Tatsache, dati durch das nexum aes

geliehen wird, nicht Getreide, Billeter 158, 2.

Festus. s. nexum. Varro de 1. 1. VII 105. Punt-
s chart Privatr. [1893] 43. Mitteis Ztschr.

d. Sav.-Stiftg. XXII lOOf.

3. Zu einem weniger unwahrscheinlichen, sach-

lich wohl mOglichen Ergebnisse gelangt eine dritte

Auffassung; man zahlte fiir 100 asses Kapital

deutschen Schriftstellern Wurm (De pond, et

mens. 101). Schultz {Staatswiss. d. Rom. 372f.).

Schlosser (Universalhist. Cbers. II 2, 128).

Nipperdey zu Tac. aim. VI 16.

Diese Erklarung scheitert von vornherein an

ihrer sachlichen UnmOglicbkeit. Um sich die bei

den TOmischeB GeschichtschTeibern so hautig vor-

kommenden Klagen uber den drfickenden Wucher,

strua, welche, fiir 12 Jahresmonate zwolfmal ge-

nommen, einen Jahreszins von 12 asses Prozent

macht und sich zu diesem ganzen Jahreszins

a 12 asses so verhalt, wie die uncia zum as,

Gronov Antex. pr. 33. 41. In hundert Monaten
oder 8 Jahren und 4 Monaten kam also die Summe
aller Zinsen dem Kapital gleich, und man nannte

diesen Zins im Hinblick auf den Betrag jedes
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Monats vsuras asses, wohl auch f. assarium, 630f. Dan z R. R.-Gesch. II 125. Puchta Inst.
Gronov a a. 0. 31. 57; Antex. sec. 111—114. Ill 27. Huschke Nexum 98f. Clason R. G.

^ . . — ~ — - Geschaftsjahr ge-
sec. 12). Math. Hostus (De re numar. vet. II, nauer untersuchte und es bis auf Caesars Kalen-
vgl. Gronov a. a. 0.). P. Manutius (ad Cic. derreform als in Anwendung stehend behauptet
fam. V 6; vgl. Gronov Sest. Ill 13, 493; Antex. (Ram. Chronol 51f.; vgl. dagegen Soltau Proles
pr. 68. 70; sec. 91). Curtius Pichena (ad Tac. z. rom. Chronol, 144f.; R5m. Chronol, 72f Holz-
anti. VI 16; vgl. Gronov Antex. pr. 63; sec. 12). lOapfel Philologus XLVI 177f.). Dagegen lehnen
Rittershusius (vgl. Gravina Op. 210). M. andere ausdrticklich die Beziehung auf das zehn-
Schoock (Exere. sacr. XIX, vgl. Strauch Opusc. monatliche Jahr ab. so Streuber 52f. Madvig
442-447). Fabricius(Bibl. antiqu. 806). Zacha- Verf. u. Verw. d. rom. St. I 189. Walter R
ri a e (Sulla I 106). Indessen scheitert auch diese R.-Gesch. II 220. Billeter 160f. BelochlOOS
dritte Auffassung an folgenden Griinden, die u. a. Wie nun zur Zeit der XII Tafeln das Ver-
ubxigens in gleicher Weise gegen die zu 1. und haltnis dieses gesetzlichen ZinsfuBes, das f. uneia-
2. erwahnten Ansichten sprechen. Als gegebene Hum — mag man es als 8Vs% oder 10% auf.
Kapitaleinheit, von welcher die Zinsen berechnet fassen — , zu dem tatsachlich ublichen Zinsfufie
wurden, kann man nur 1 as ansehen, und von gewesen 1st, ob letzterer hoher oder niedriger
diesem as wurde 1 uncia als Zins gezahlt. Ferner 20 war

7
daruber fenlen sichere Mitteilungen. DaB

ist die Voraussetzung einer monatlichen Zinszah- er niedriger gewesen sei, 1st wohl nicht anzu-
lung, bezw. Zinsberechnung, auf weiche alle drei nehmen, wenn man die allgemeine Richtung der
Ansichten gegriindet sind, tatsachlich unrnGglich. Bewegung, die auch zur Zwolftafelgesetzgebung
Man muB doch nicht auBer acht lassen, dafi es fiihrte, beachtet: Schutz des wirtschaftlich schwa-
sich zur Zeit der XII Tafeln urn Bauern handelt, cheren und politisch zuriickgesetzten Teiles der
die Geld aufnahmen; eine ackerbautreibende Be- Bevolkerung, so dafi auch die gesetzliche Fest-
volkerung hat aber nur oinmal im Jahre, zur legung eines Zinsmaximums auf ein Bediirfnis hin-
Zeit der Ernte, ihre Haupteinnahmc, und es ist deutet, gegen allzu hohe sonst ubliche Zinsen
daher schon volkswirtschaftlichgegeberi, daB auch rechtlich gesichert m sein. Fur diese Annahme
die Zinszahlung nur einmal im Jahre erfolgt. 30 spricht auch die alsbald einsetzende Bewegung
Eine monatliche Zinszahlung und Zinsberechnung zu Gunsten einer weiteren Herabdriickung des
findet nur statt in Zeiten und Gegenden mit vor- gesetzlichen ZinsfuBes.
wiegendem Handelsverkehr

, und wenn in Rom Fur das J. 347 v. Chr. berichtet namlich Li-
ungefahr seit Sulla diese monatliche Berechnung vius YII 27, 3 — inhaltlich iibereinstimmend mit
aufkam, so ist das nur eine Folge des starker Tac. aim. VI 16 — , dafi der gesetzliche ZinsfuB
entwickelten Geschaftslebens. Niebuhr R. G. Ill auf/

1

. semunciarium (4Va bezw. 5%) herabge-
61ff. Marquardt Eorn. Staatsvcrw. II 58. Kar- setzt worden sei. Hier konnen wir schon mit
Iowa a. a. 0. 553f. Billeter 159f. grofierer Sicherheit behaupten, dafi diese hx sem-

4. Die einzig mflgliche Erklarung des f. un- unciaria zu dem tatsachlich bestehenden wirt-
ciarium — man kann sie als die herrschendc 40 schaftlichen Zustande, den sie offenbax reformieren
Ansicht bezeiehnen — ist nun die: es wurde wollte, in erheblichen Gegensatz trat, daB also

1 uncia Zins jahrlich gezahlt auf 1 as. alsojeden- der damals ubliche und normale ZinsfuB bedeu-
falls i/

18 des Kapitals. Diese Ansicht ist awar tend holier war; denn der normale Mafistab von
von Niebuhr I 646. Ill 61—69 nicht zuerst 4—G<V wird erst einige Jahrhunderte spater,
aufgestellt, aber von ihm zuerst ausreichend be- namlich gegen Ende der Republik, bei weit mehr
grflndet worden. Als Vorganger kommen in Be- entwickelten Wirtschaftsverhaltnissen erreicht.
tracht: Nic. Abramius (Comment, ad Cic. pro Jedenfalls tr&gt dieses Gesetz schon den Stempel
Coel. 42, 469 bff.). Sethus Calvisius (Op. einer politischen Parteibewegiing an sich, die tief
chronol. ad a. a. Chr. 352). S troth (ad Liv. VII in das Wirtschaftsleben eingreifende Gesetzes-
16 ed. Doer. II 149). Auch G. H. Walther (zu 50 malmahmen zu Gunsten der wirtschaftlich Schwa-
Tac. ann. VI 16) hat eine jahrliche Zinsberech- chen forderte und erreichte, urn schliefilicb bei
nung angenomnien. aber mit der eigentumlichen dem Extrem jeder Zinsgesetzgebung zu enden:
Ausfuhrung, dafi die Zehnheit (nicht die Hundert- bei dem all^emeinen Zinsverbot.
heit) die Normalzahl bei den Kapitalien gebildet, tber dieses Zinsverbot liegen folgende Berichte
daB man auf 10 asses (oder einen Denarius) vor: Livius VII 42, 1 erzahlt unter dem J. 342
monatlich eine uncia Zins. also jahrlich 1 as, von der Rogation eines Gesetzes durch den Yolks-
und somit- fur 100 asses jahrlich 10 asses, also tribunen LrGenucius. ne fenerare lieeret; Tacitus
10% gezahlt habe. Xun ist aber auf der Grund- ann. VI 16 schlieBt seinen Bericht von den vor-
lage der herrschenden Ansicht noch nicht ent- hergehenden Zinsgesetzen kurz mit postremo vetita
schieden, ob f. iimiarium 8 1

3
° oder lot> be- 60 versura ; Appian bell. civ. I 54 tut eiaes voftov

deutet. Kach Niebuhr soil das f. unciarium uvo; xa/.atov mit dem Inhalte eines Zinsverbotes
ursprunglich fur ein altes zyklisches Jahr von und der Festsetzung einer Crista gegen Zuwider-
10 Monaten gegolten haben,' so dafi es 81/3% handelnde Erwahnung; Gains IV 23 nennt schliefi-
fur dieses, flir das spatere burgerliche Jahr aber lich eine lex Marcia adversus fenercttores, ttt si
10% betragen habe. Ebenso Savigny Abh. usuras exegissent, de his reddendis per mantis
Afcad. Berl. 1818/9, 179—188. SchraderCivilist. iniectionem cum eis ageretur. Man hat allge-
Mag. V 180f. GlUck Pand. XXI 84. Mahlen- meine und besondere Grftnde in groBer Zahl
hruch zu Heineccius Synt 553. Rein Privatr. geltend gemacht, urn diese ^nnaturliche', ,nndenk-
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bare 1

,
,alberne' Gesetzesvorschrift nicht als ge-

geben anerkennen zu miissen (vgl. die bei Bil-

leter 135f. Zitierten), ohne doch zu bedenken,

daB sie durchaus im Sinne der damals machtigen

Plebeieropposition lag als ,ein sehr einseitiger

und bornieiter Ausdruck des Verlangens einer

bauerlichen Bevolkerung, den Druck des Kapitals

mit einem Schlag los zu werden', Nitzsch Gesch.

d. rOm. Rep. I 94. — Herzog a. a. O. 250f., be-

fnanus iniectio nebeneinander stehen. Auf dieae

"Weise sind wir nicht genOtigt, die Lex Marcia
vou den anderen Zinsgesetzen der J. 357 und 347
zeitlich so weit zu trennen, wie es Billeter (und

auch Voigt a. a. O. 714) tut; denn auch sie

erscheint als ein Produkt der urn die Mitte des

4. Jhdts, v. Chr. extrem einsetzenden Plebeier-

opposition, sei es daB sie vor die Lex Genucia

etwa fur das J. 352 (vgl. Anfuhrungen bei Streu-
stimmter Karlowa R. R.-Gesch. II 1. 558 undlOber 8B und Huschke 122) oder gleichzeitig mit

Zivilpr. 196, und Schwegler R. G. II 215 be-

ziehen den Taciteischen Ausdruck versura nur auf

Zinseszins, Schulin Lehrb. d. Gesch. d, r. R.

(1889) 399 das Zinsverbot nur auf das besondere

verzinsliche Darlehen, neben welchem das sach-

liche nexum, die Antichxese. unbexiihrt geblieben

sei. Diese wilikiirlichen Annahmen konnen die

in der Hauptsache ubereinstimmenden Berichte

der angefiihrten Schriftsteller uber den ErlaB

dieser (Herzog 250) oder alsbald nachher als

ein Erganzungs- und Ausfuhrungsgesetz anzu-

setzen ist (Clason R. G. V 191). Die politi-

schen und wirtschaftlichen Verhaltnisse um 192
—172 v. Chr. sind auch nicht dazu angetan ge-

wesen, dafi nochmals eine so extreme und ver-

zweifelte Mafiregel wie das Zinsverbot durch eine

neue Lex (die Marcia) gesetzlich festgelegt wer-

den konnte. Beginnt doch um diese Zeit auf

eines allgemeinen Zinsverbotes nicht erschuttern, 20 plutokratischcr Grundlage die neue Parteibildung

Billeter 135f. Fraglich ist nur. ob sich alle

vier Berichte auf die Lex Genucia vom J. 342
beziehen , was ja nach dem auBereu Wortlaute
der Stellen durchaus mOglich ware. So wird
allgemein augenommen, daB sich nicht bloB die

Mitteilung des Livius und Tacitus (was unbe-

stritten), sondern auch diejenige Appians von der

,alten' Lex auf die Lex Genucia beziehe. Nun
hat aber Billeter 144ff. auf die Unvereinbarkeit

der Nobilita-t, weiche der wirtschaftlichen, ins-

besondere pekuniaren Abhangigkeit der anderen

Volksklassen zur Sicherung des streng oligarch i-

schen Familienregimcnts bedurfte, und setzt doch

auch gleichzeitig ein bedeutender Aufschwung
sowohl des iiberseeischen Handels, als auch des

inneren romischen Geschaftsverkehrsein, Momm-
sen R, G. 18 783f. 843f. Auch hatte sich Appian
in seinem Berichte vom J. 89 v. Chr. nicht mit

des Appianischen Berichts mit den beiden andern 30 einer so groBen, nur in eine feme Vergangenheit
hingewiesen, da gegen die femratores auf Grund j— -<-— j— tt„t,„^:—i^n. r..j— _._.«_ _..i... .^.\

der Lex Genucia im Wege des aedilicischen Mult-
verfahrens — angeblich eingefiihrt durch Lex
Duilia Menenia (vgl. dagegen Voigt R.-Gesch,
I 40f., der die lex semuneiaria dafur angibt) —
vorgegangen worden sei, der Bericht Appians
dagegen unbestreitbar von der Eintreibung einer

Privatstrafe im Wege des Zivilprozesses handle,

Huschke a. a. 0. 120ff. Jhering Geist II 1,

deutenden Unbestimmtheit (yopov xivog xalatov)

ausgedriickt. wenn diese ,alte' Lex (in dem fiir

Billeter gunstigsten Falle) kaum 100 Jahre vor-

her erlassen worden ware. So ktfnnen wir die

Lex Marcia unbedenklich der Lex Genucia zeit-

lich nahe stellen, zu der sie auch ihrem Charakter

nach gehort.

In der Folgezeit erwiesen sich die Zinsverbote

praktisch als das, was alle derartigen gegen wirt-

152f. Ill 1, lllf. Mommsen R. G. 11^ 249f. 40 schaftlicheNotwendigkeiten ankampfenden Gesetze
Voigt a. a. 0. 714 und Berichte Verb, sachs.

Gesellsch. d. Wissensch. 1890, I 253f. Da sich
nun beide Verfahrensarten ausschlOssen , musse
das zivilprozessuale Verfahren durch eine spatere
Lex eingefiihrt worden sein. und zwar in der
Zeit von 192-89 v. Chr. (Liv. XXXV 41, 9),

da wir bis zum J. 192 die aedilicische Multie-
rungfanden, an eine oftmalige Anderung des
Verfahrens nicht zu denken sei und der Bericht

im letzten Grunde sind, als eine ftberspannung

der Macht des Gesetzgebers. Infolge der Un-
mOglichkeit ihrer Durchfiihrung und ihres un-

wirtschaftlichen Grundgedankens — ist doch ein

unverzinsliches Darlehen eine verschenkte Kapital-

nutzung — wurden auch weiterhin Zinsen ge-

fordert und gegeben, da ein Zuwiderhandeln gegen
die Zinsgesetze als leges minus quam perfectae

das Geschaft nicht nichtig machte, sondern die

Appians aus dem J. 89 datiere. Diese spatere 50 Parteien nur den erwahnten Strafen aussetzte.
Lex sei aber die Lex Marcia. von der Gaius be-
richtet, und die ebenfalls die Eintreibung einer

Privatstrafe im Wege der leg-is actio per manus
in iectionem zulieB. Billeter 151 mOchte daher
diese Lex Marcia am liebsten einem der beiden
Volkstribunen des J. 172 v. Chr., Qu. Marcius
Sermo und Qu. Marcius Scylla (Liv. XLII 21, 4)
zuschreiben. Diese Folgerungen waren an sich
schlussig.wenn an einen soausschliefilichenGegen-

Bemerkenswert ist es nun, daB wir in der Folge-

zeit vielfach von aedilicisclienMultprozessen gegen

die femratores horen (Liv. X 23, 11. 12. XXXV
41. 9. Voigt R.-Gesch. I 41. 25). dagegen von

der zivilprozessualen Eintreibung der Wucher-
strafe nur in einem bei Appian a. a. 0. ange-

gebenen charakteristischen Falle aus dem J. 89
v. Chr.: die bedrangten Schuldner klagen auf

Grand jenes aufier Gebrauch gekommenen alten
satz zwischen dem aedilicischen Multverfahren 60 Gesetzes gegen die Glaubiger auf die Cy/tla (offen-
tind der zivilen Strafklage gedacht werden kOnnte.
Diese beiden Arten der poenalen Behandlung des
Zinswuchers kOnnen aber vielmehr nebeneinander
gedacht werden, so daB die Multierung vermutlich
nur in besonders gemeingefShrlichen Fallen ein-

getreten ist, Mommsen Strafr. 849f. Jhering
II 1, 153 A. 170. Ill 1, 118. Plant True. 759ff.,

wo die Androhung der midtae inrogatio und

bar die von Gaius erwahnte legis actio per manus
iniectionem). der Praetor Asellio laBt die Er-

offnung des zivilprozessualen Verfahrens in iure

zu, worauf ihn die erziirnten Glaubiger offentlich

erschlagen, on rov vdfiov xa.Xa.tov ovxa dvsxatvt^e,

Liv. epit LXXIV. Valer. Max. IX 7, 4. Streu-
ber 94. Billeter 144f. Dieser Vorfall bringt
ausreichende Erklarung daf&r, warum die Fest-
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setzung einer Privatstrafe die tatsachliche Nicht-
beachtung des Zinsvcrbotes nicht zu verhindern
vermochte, mid wamm die Schuldner ihr Eecht
im Wege des Zivilprozesses , den die jSTobilitat

mittels der Praetur beherrschte, nicht oft gesucht
ha ben. Momm sen R. G. Ill 535. In diesen
schwankenden nnd unbefriedigenden Eechtszu-
stand soil erst Sulla durch ein spaterhin bald
als unoiaria lex altgemein bezeichnetes Gesetz
aus dem J. 88 cingegriffen haben, durch welches
— wie niit bedeutcnder WahrscheinKchkeit an-

genommen werden kann — das f. uneiarium der

XII Tafeln als Zinsmaximum wieder eingefiihrt

wurde, Vgl. die verstummelte Stelle bei Festus

p. 375 M. Niebuhr III 68. Mommsen II

258. Voigt E.-Gesch. I 716. Strenber 97f.

Unbestimmt und eher dagegen Billeter 15-of.

Nun tritt auch etwa seit der Zeit Sullas eine

Anderung in der Bedeutung von f. uneiarium
bezw. usurae unciae ein. Es gelangte namlich,
besonders infolge der erweiterten Hamlelsverbin-
dungen mit Griechenland nnd Asien, die bei den
Griechen iibliche Sitte der monatlichen Zinszah
lung und Zinsberechnung auch in Rom zur all-

gemeinen Geltung (Niebuhr III 64. Boeckh
Staatsh. d. Ath. I 178ff. Huschke Rom. Stud.

I lllff. MarquardtH 58f.}; zu Grunde gelegt

wurde bei dieser Berechnung die centesima pars
sortis, namlich von 100 asses Kapital 1 as Zins

monatlich, ergibt jahrlich 12%, Via der centesima
sind itsurae unciae = 1% jahrlich. Es werden
also durch Anwendung der Bruchteile des as
die verschiedenen Zinssiitzc folgendermafien be-

zeichnet:
1
/1
o der centesima, usurae unciae

2
/i2 i » usnrae sextantes

(sextans = 2 Unzen, 1/6 as
)

?
'/l2

^ei" centesima, usurae quadrantes
(quadrans = 3 Unzen, V 4 as)

-'-

12 der centesima, usurae trientes

(triens = 4 Unzen, % as)

5,'12 der centesima, itsurae quincunces
(quincunx = h Unzen, "J

I2 as)
<s/]2 der centesima, usurae semisses

(semis = 6 Unzen, 1
2 as)

7
jg der centesima, usurae septunces

(sepfunx = 7 Unzen, ~*

12 as)
s
/12 der centesima, usurae besses

(hen ~ 8 Unzen, §
12 as)

!,
. 12 der centesima, usurae dodranies

(dodrans — 9 Unzen, %.2 as)
10

\ 2 der centesima, usurae dextantes

(dexMns = 10 Unzen, *
12 as)

11
12 der centesima, usurae dennces

(deunx = 11 Unzen. n
]2 as)

das Ganze der cent., usurae centesimae
24% — — binae centesimae
33

, (>
— — teniae centesimae

48% — — quatemae centesimae
goo

Q — — quinae rcntesiniae.

Von der Zeit Ciceros an werden wir fiber den
tatsachlichen Stand des Zinsfufies genauer unter-

richtet. In den 60er und 50er Jahren betT&gt
er fur guten Kredit (women bomtm) 4—6%; 12°

kommen miter besonderen Umstanden vor, er-

scheinen aber als die hOchste noch anstandige
Grenze, Cic. ad fam. V 6, 2 (J. 62); ad Att. I 12,

1 (J. 61). Fur das J. 54 berichtet Cicero (ad Quint.

1% d. h.

2%

3%

4%

60
p

7%

9%

10%

11%

12%.
demnaeh

fr. II 14, 4; ad Att. IV 15, 7) ein Steigen auf

8%, und zwar infolge des inanis ambitus, der
unter einer so bedeutenden Inanspruchnahme des
Geldmarktes zur Vorbereitung der nachstjahrigen
Consulwahlen einsetzte; vgl. noch ad Quint, fr.

III 1, 16; ad Att. IV 17, 2. Der Ausbruch
des Bttrgerkrieges im J. 49 steigerte infolge des
groBeren Geldbediirfnisses naturgemaB den Zins-
fufi, wir erfahren bis auf 12%; aber schon fur

10 das J. 29 wird, naehdem der Erieden und damit
Ruhe und Sicherheit im wirtschaftlichen Leben
eingekehrt waren, der ehemalige Stand von 4%
berichtet, Cass. Dio LI 21. Suet. Aug. 41. Oros.
IV 19. Natttrlich iibersprang der Zins bei Wucher-
geschaften alle hier angegebenen Grenzen. In
Sizilien erpreBte Verres 24% aus Staatsgeldern
zu seinem Privatvorteil (Cic. Verr. Ill 1631); in
Cypern brachte der bekamite M. lunius Brutus
seine Gelder zu 48% unter (Cic. ad Att. V 21 f.

20 VI 2); der Wucherer Fufidius lieB sich von lieder-

lichen Haussohnen 60% zahlen (Hor. sat. I 2, 12f.

Iuven. sat, IX 6).

In den Provinzen mag diese Ausbeutung be-
sonders schamlos betrieben worden sein. So linden
wir auch gerade in diesen Gebieten die ersten
Versuche, diesem Treiben auf gesetzgeberisehem
Wege — zwar weniger extrem, aber desto erfolg-

reichcr — entgegenzutreten. Lucullus setzte als

Statthalter von Asia und Cilicia etwa in den
30 J. 72—70 ein Zinsmaximum von 12% fest (Plut.

Luc. 20. Appian. Mithrid. 62. 63. 83), welche
Grcnze Cicero spater fiir Cilicia beibehielt (Cic.

ad Att. V 21, 11. VI 1, 6. 16). Diese Zinsge-
setze galten natiirlich nur fiir die betrefFende

Provinz, waren aber auch fiir die Verhaltnisse
anderer Provinzen mafigebend und ubten ihre

Riickwirkung selbst auf die Stadt Rom aus. Denn
schon fiir das J. 51 v. Chr. berichtet Cicero ad
Att. V 21, 13 von einem Senatusconsult, ut een-

40 tesimae perpetuo fenore ducerentur, das nicht

als Verbot des Zinaeszinses aufzufassen ist (so

Huschke 125. Mommscn St.-R. Ill 1237), son-

dern als Festsetzung eines Zinsmaximum von 12%
(Zit. bei Billeter 172). Es ist anzunehmen,
dafi dieses SC. mit Gesetzeskraft fiir alle Pro-

vinzen verseh'en worden ist, Moinmsen R. G.
Ills 538. Ob schliefilich Caesar noch gesetzgebe-

risch in das Zinswesen eingegriffen hat, ist nicht

sicher uberliefert; die von Tacitus ann. VI 16 er-

50 wahnte lex dictaton's Caesaris de modo credendi

possidendique intra Italiam regelte wohl nur

das Verhaltnis der zinsbar ausgeliehenen Gelder

zu dem italischcn Grundbesitz eines jeden Kapi-
talisten, Mommsen a. a. O. Ob in einer anderen

Verordnung Caesar ein Zinsmaximum erlassen hat,

kann vermutet, aber nicht erwiesen werden (Caes.

bell. civ. Ill l. Suet, Caes. 42. Cass. Dio XLI
37f. Be loch a. a. O. 1006).

II. Periode. Was den tatsachlichen Stand

60 des Zinsfufies in der Kaiserzeit vor Iustinian an-

belangt, so steht uns ein reiches Quellenmaterial
aus dem 2. und 3. Jhdt. zur Verfngung, ferner

eine Reihe von Inschriften, die besonders auf
lokale Verhaltnisse hinweisen. Da8 der mos
regionis eine Verschiedenheit des Zinsfufies be-

dingt f wird verschiedentlich erwahnt, Di^r. XIII
4. 3. XXXIII 1, 21 pr. XXII 1, 1 pr. XXII 1, 37.
XVH 1, 10, 3. XXVI 7, 7, 10. XXVII4, 3, 1. XXX

39, 1. Abgesehen von diesen Ortlichen Unterschie-
den laBfc sich als allgemeines Ergebnis nach den
griindlichen Untersuchungen Billeters 179f. fest-

stellen : der Zinsfu.fi fiir sichere Anlagen schwankt
zwischen 3—15%, wobei 3% und 15% verein-

zelt, 4—6% als eigentlicher Typus erscheinen.

Wir findei]

:

30/ in Dig. XXXI 1, 21. 4;

4% in Hist.Aug. Ant. Pius 2, 8: Alex. Sev. 21, 2.

26, 2. Dig. XXII 1, 17. 8. XXXVI 2, 26, 1. 10
XXVI 7, 7, 10. XXVII 4, 3, 1. Cod. lust.

V 9, 6, 6. CIL XI 1236;

5% bei Persius sat. V 149f. Tab. Baebianor.

(CIL IX 1455); tab. Veleias (CIL XI 1147).
CIL II 4511. VIII 1641. Dig. XXXIV 1,

15 pr. u. 16, 2. Cod. lust. IV 32, 5. Dig.
XXVI 7, 7, 10. CIL XIV 353;

6% bei Colum. de re rust. Ill 3, 9. Plin. n. h.

XIV 56. Plin. epist. I 8. VII 18. CIL XII
4393. Dig. XVII 1, 34 pr. XIX 5, 24. L 20
10. 5 pr. CIL X 114. Dig. XXII 1, 17 pr.

CIL II 4514. XIV 367. Dig. XXXIV 4,

30 pr. XXII 1. 13 pr. XLVI 3, 102, 3. BGU
362. Dig. XLV 1, 134, 2. XXII 1, 17, 6.

XV 4, 3. L 12, 10. CIL X 5853. 107. VIII
Snppl. 12421. VIII 9052. XII 1587. 1588;

10% in BGU 68;

12% in CIL VI 10297. BGU 301. CIL XIV 326.
IG XIV 956. CIL VI 9254. VIII 1845;

15% in CIL V 5134. 30
Der ZinsfuB bei weniger gutem und auch kurz-

fristigem Kredit ist naturgemafi hoher, der iiber-

wiegende Typus ist hier 12%. Wir finden ihn
in den griechischen Pap. Erzh. Eainer, Hartel
68, 32. BGU 272. 578. CIL III 1321. Corp.
Pap. Rain. I ], 44. 1, 15. CIL III 930. 931.
933. Monum. Germ. hist. auct. antiquiss. VIII
1887, 74—76. 18% in BGU 189. Der Wucher
steigt iiber 36%, vgl. Iuven. sat, V 6—8.

fjber die tatsachlichen Zinsverhftltnisse bei dem 40
eine Sonderstellung einnehmenden Seedarlehen
if. nauUeum, daruber im Zusammenhange unten)
liegen keine Berichte vor; doch sind wohl die
beiden Tatsachen, daB dieses Geschaft bis Iusti-
nian von jeder gesetzlichen Zinsbeschranknng frei

blieb
, und daB es mit einem bedeutenden Risiko

fur den Glaubiger verbunden war, fur die An-
nahme zu verwerten, daB der allgemeine Typus
der Seezinsen jedenfalls holier stand, als derjenige
der gewohnlichen Zinsen und Satze iiber 12%. 50
iiber die gesetzliche Hohe des SC. vom J. 51,
oft vorgekommen sind. Die Grenze nach oben
lafit sich bei dem Mangel an Xachrichten nicht
einmal annahernd angeben.

Ebenso finden wir den Tvpus eines hoheren
Zinssatzes bei Verzugszinsen, und zwar nicht bloB
aus Darlehen, sondern auch aus anderen Geschaf-
ten (Kauf, Mandat usw.), sei es dafi diese Ver-
zugszinsen in der Form der eigentlichen Zinsen
oder einer Konventionalstrafe erscheinen. Der 60
Satz unter 12% ist nur vereinzelt anzutreffen:
Dig. XXII 1, 17 pr. XLV 1, 126, 2. Haufiger
sind die Falle zu 12%: Dig. XII 1, 40. XLV
1, 90. XXI, 1, 3. Cod. Inst IV 32, 8. Bruns
Pontes 6 153. CIG 354. Plin. ep. IX 28, 5. Ober
120/ ; Dig. XXII 1. 44 und 9 pr. Cod. lust. IV
32, 15. 16. IV 35, 19. Dig. XIX 1, 13, 26.

Bezuglich der gesetzlichen Bestimnrangen uber

das Zinswesen blieb das am Ende der I. Periode
erwahnte SC. vom J. 51 v. Chr. auch fiir diese

Periode im allgememen mafigebend. In den hier-

her gehOrigen Quellenstellen wird der Zinssatz von
12% immer wieder als itsurae legitimae, fenus
lieituniy modus (status) legiiimus oder lieitus

bezeichnet. Wir besitzen mehrere ubereinstim-
mende Andeutungen , aus denen sich mit aller

Wahrscheinlichkeit ergibt, daB schon zu Anfang
der Kaiserzeit neue Konstitutionen tiber das Zins-

wesen ergangen sind, jedenfalls aber inhaltlich

mit dem alten gesetzlichen Maximum von 12%,
vielleicht unter Erlafi nahercr Ausfuhrungsbe-
stimmmigen (Cod. lust. IV 32, 20, 15. Dig.
XIX 1, 13, 26). Was die Durchfulrrung dieser

Maximalbcstimmungen anbelangt, so scheint diese

praktisch nicht besonders wirkungsvoll gewesen
zu sein; das Schwanken der Gesetzgebung verrat
die Schwierigkeit dieser Aufgabe. Jedenfalls steht
bis zur Zeit Diocletians soviel fest, daB die Ver-
abredung von Zinsen iiber das Maximum keinen
Nichtigkeitsgrund fur die Stipulation iiberhaupt
abgab, sondern daB nur diese usurae supra legi-

timism modum nicht eingeklagt, und, wenn ge-
zahlt, auf das Kapital angerechnet, eventuell zu-

rfickgefbrdert werden konnten (Dig. XIII 7, 11. 3.

XXII 1, 29 u. 20 u. 9pr. XIX 1, 13, 26. XII 6,

26 pr. Paul. sent. II 14, 2 u. 4). Im J. 290 be-
stimmte Diocletian (Cod. lust. II 11, 20), daB
die improbum fenus exercentes der Makel der
mfamia treffen solle; freilich ist von dieser Strafe
in einer drei Jahre nachher ergangenen eonsti-
tutio (Cod. lust. IV 2, 8) nicht mehr die Eedc.
Noch nicht 100 Jahre spater, im J. 386, wird von
Theodosius d. Gr. ein anderer legislativer Weg
eingeschlagen ; die alte Strafe des qtmdruphtm
vom zuviel geforderten Zins wird fur die Zukunft
wieder eingefiihrt (Cod. Theod. II 33, 2). Da
426 die Sententiae des Paulus, der weder die
Strafe der infamia noch das quadrupuhim kennt,
mit Gesetzeskraft versehen worden sind, so muB
von da an wieder der vordiokletianisehe Zustand
gegolten haben. Zu beachten ist ubrigens. daB
etwa gegen Ende der ersten Halfte des 4. Jhdts.
n. Chr. die Bedeutung der centesima eine Er-
hchung auf 12*

-

2% annimmt, da von dieser Zeit
an eine neue Zinsberechnung ublich wurde; man
zahlte und berechnete als gesetzlichen Zins fiir

den solidus (= 24 siliquac) 3 sifiquae jahrlich,

d. h. !/„ des Kapitals. also 1 2 1

/

e
°

, Marquardt
II 61. Mommsen Gesch. d. rOm. Miinzw. 791.
Billeter 269. I.

So die allgemeinen fur alle Krcise der Bevol-
kerung geltenden gesetzlichen Bestimmungen in

dieser Periode. Die jetzt allmahlich einsetzende
standisch-korporative Gliederung im Staate be-
dingt aber auch den ErlaB von Verordnungen fiir

einzelne Kreise. So stellte zunachst der Kaiser
Alexander Severus die Senatoren unter das Zins-
verbot, gestattete ihnen aber gleichzeitig fiir das
Darlehen die Annahme von munera (, Douceurs-).
Doch wurde diese auf eine Umgebung des Ge-
setzes direkt hinweisende Vcranderung bald durch
eine andere ersetzt, nach welcher den Senatoren

6% gestattet warden, Hist. aug. Alex. Sev. 26, 3.

Strengere Anschauungen gelangten wieder im
J. 397 zur Geltung, wo den Senatoren das Zins-
nehmen vollig verboten wurde, ohne daB der
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praktische Erfolg dieser extremen Bestimmung
nennenswert gewesen ware ; sie wird dadurch tat-

sachlich ilhisorisch gemacht, dafi die Senatoren
— und zwar in gesetzlich zulassiger Weise —
auf den Namen ihrer minderjahrigen Sohne Geld

ausleihen, Cod. Theod. II 33, S. Arcadius kehrt

im J, 405 wieder zu dem Mittelwege von 6%
zuriick, Cod. Tbcod. II 33, 4.

Schliefilich wurden in dieser Periode auch

der argentarii (a,QyvQ07iQdxai) hinweist, Nov. 136.

Edict. lust. IX 6. Fitr kurzfristigen und un-

sicheren Kredit wird in einigen Stellen der Satz

von 12% angegeben: in einem Pap. Erzh. Rain.

bei Wessely Wiener Stud. IX 257 und in einer

allerdings schon void J. 593 datierenden Urkunde
bei Wessely a. a. O, 251. Billeter 231f. 354.

Fur das Seedarlehen (f. natttieum, genauer s.

unten) ergibt sich aus Nov. 106, dafi es alte

gegen einen zwciten Stand, gegen denjenigen der 10 Usance {aQyaTov t'&os) war, 12V2% (rjjy oy&aqv

Kleriker, ausnabmslose Zinsverbote erlassen auf

Grund der aus dem Alten , raiBverstandlicher-

weise aucb aus dem Neuen Testament entnom-

menen patristischen Lehre von der Siindhaftigkeit

des Zinsennehmens (Exod. XXII 25. Levit. XXV
35f. Deuter. XV 7f. Luk. VI 34f. XIV 12ff.; da-

gegen Matth. XXV 27). Die abendlandisclie

Synode von Aries 214 und die oekumenische von

Nikaea 325 sprachen dieses Zinsverbot aus, die

f.totgav) als Normalzins ' zu nehmen.
In diesen tatsachlich bestehenden Zustand hat

Iustinian mit seinen Mafinahmen nicht extrem
eingegriffen, wenn er auch wie seine Vorganger
bestrebt war, den ZinsfuS herabzudriicken; im
allgemeinen aber kam er dem bestehenden Zu-

stand entgegen. Er stellte nicht ein einziges

Zinsmaximum auf, sondern mehrere, je nach der

Verschiedenheit des Erwerbsgebietes oder der so-

Synode von Laodicea erueuerte es und bezog es 20 zialen Klassen, zu denen die beteiligten Personen
_."___i._.^i_i.*-'l — ^-ui „..* n-M ™:„ „.,* T?^^.*- gehOren ; es wirkt bereits ein die standisch-kor-

porative Gliederung der Bevolkerung. So soil

den personae illustres nur 4% erlaubt sein, den

ausdriicklich sowohl auf Geld- wie auf Frucht-

zinsen. Im allgemeinen bleibt die Anwendbarkeit

dieser Synodalbeschlusse auf Kleriker beschrankt,

obwohl schon die imr fur Spanien geltende Synode

von Elvira 306 auch Laien wegen Zinsennehmens

mit der Exkommunikation bedroht hatte; dieser

Beschlufi wurde aber von den nachfolgenden all-

gemeinen Synoden nicht bestatigt. Schon die

vorkonstantinischen Kirchenvater batten sich all-

Handelsleuten 8%, beim Seedarlehn 12%, in

alien iibrigen Fallen 0%. Zinsversprechen, welche

diese Grenzen iiberschreiten, sind insoweit nicht

einklagbar; dartiber hinaus gezahlte Zinsen sind

von der Kapitalschuld abzurechnen , Cod, lust.

IV 32, 26
T

1— 5. Daneben wurden noch folgende

gemein gegen das Zinsennehmen ausgesprochen, 30 spezielle Bestimmungen gegeben: der Fiskus soli

" '
m... J..-n=... n—;.._ — j keine Ausnahmestellung einnehmen, sondern auch

nur die gewOhnlichen 6% fordern durfen {Cod.

X 8, 3); fur Fruchtdarlehen konnen 12% (nicht

8'/2 %, wie Beloch a a. O. 1006 meint), for

Darlehen an Baueru nur 4% gefordert werden

(Nov. 32), fur solche an Kirchen oder milde Stif-

tungen nur 3% (Nov. 120). Die Verschiedenheit

der gesetzlichen Zinsgrenze in Riicksicht auf ein-

zelne Klassen der Bevolkerung 1st nur erklarlich

so besonders Apollonius, Tertullian, Cyprian und

Lactanz, Funk Gesch. d. kirchl. Zinsverb. (1876)

7ff. Fiir den besonderen Fall des Fruchtdarlchns,

fiir welches bis daliin offenbar Zinsfreiheit be-

standen hatte, setzte Constantin im J, 325 den

Zins der Friichte noch auf die Halfte des Dar-

geliehenen fest, so dafi z. B. von 2 modii Ge-

treide 1 modius, also 50% Zins genommen wer-

den konnte, Cod. Theod. II 32, 1.

III. Periode. Fiir diese Periode, die uns in 40 durch das die damalige Gesellschaft bereits zer-

die Zeit Iustinians fiihrt, sind wir zunachst im

Besitze von Angaben fiber Kapitalisierungsraten,

So werden Eenten zu folgenden Satzcn kapitali-

siert: zu 6,7 o/ (Faktor 15) in Cod. lust. VIII

53, 35; xu 5% (Faktor 20) in Nov. VII 3; zu

2.85% (Faktor 35) in Nov. CXXXI 12, 2; zu 2%
(Faktor 50) und zu 7,9% (Faktor 12, 7) in Nov.

XL 1 (Billeter 306f.). Die auffallend hohen

Faktoren 30 und 50 (bezw. auffallig niedrigen

setzende Kastenwesen ; ein derartiges gesetzliches

Vorgehen verletzt den fur die Hohe des Zinsfuflea

allein mafigebenden regulativen Grundsatz, als

welcher nur die Sicherheit des Kredits in Frage

kommen kann.

Fenus nauticum im besonderen bezeichnet

das Seedarlehen des Eomischen Rechts. In der

Anwendung dieser Bezeiclmung sind jedocb die

romischen Quellen nicht konsequent; gewohnlich

Eaten zu 2 und 2,85%) erklaren sich aus be- 50 heifit das dargeliehene Kapital pewmta traiectieia.

sonderen Verhaltnissen (starker Nachfrage usw.)

;

als eigentliche Mittellage werden 5—6% anzu-

setzen sein. Aus diesen Kapitalisierungsraten

kann auf einen tatsachlich iiblichen ZinsfuB fur

sichere Anlagen zu dcmselben Satze geschlossen

werden. Andeutungen — freilich ohne Begren-

zung nach unten — gibt die Bemerkung Iusti-

nians, daB infolge seiner Zinsgesetzgebung der

ZinsfuB bei Kontrakten meist unter 1*20 ge .

die Zinsen usurae maritimae oder fenus, und nur

an einer Stelle das ganze Geschaft f. naulieum

(Cod. lust. IV 33, 4 [3]). Gleichwohl ist in der

Eechtswissenschaft gerade dieser Sprachgebrauch

zum technischen geworden.

Das Kechtsinstitnt ist nicht auf rOmischem

Boden erwachsen; sicheres Material fur seine ge-

scbichtliche Entwicklung enthalten erst die grie-

chischen Quellen aus der Blutezeit des atheni-

sunken sei (Cod. lust. VII 54, 3, 1); doch gibt 60 schen Seehandels, besonders die Reden des Demo-

wenigstens einen Anhalt fiir die Begrenzung nach

unten, dafi Instinian fiir gewOhnliche Leute als

Zinsmaxinmm 6%, d. h. den tatsachlich allge-

meinen Stand gewahlt hat. Der Zinafufi bei

kanfmannischem Kredit mag hOher, etwa 8%
fewesen sein, woranf ebenfalls das gesetzliche

insma-timum fur Kaufleate (8%), ferner die Er-
wahnung dieses Zinasatzes bei den Fordenmgen

sthenea, auch die Schriften des Lysias und Xeno-

phon (s. Art. Navnxos toxoc, ferner L.Gold-
schmidt Unters. 6f.). Durch die Beruhrung mit

der griechischen Kultur und infolge der Bedurf-

nisse des sehr entwickelten Handekverkehrs wur-

den auch die Rfimer im Wege der gewohnheits-

mafiigen tbung dieses Bechtsinstitnts teilhaftig.

Wann seine Rezeption im BOmiscben Recbt toII-

endet ist, lafit sich nicht annahernd bestimmen,
beachtenswert aber ist, dafi schon der altere Cato

(f 149 v. Chr.), in semen Schriften vor den sitt-

lich und wirtschaftlich gefahrlichen Zinsgeschaf-

ten warnend, praktisch gleichwohl das ,tadelns-

werteste derDarlehen', die Schiffszinsenmit grofiem

Erfolge betrieb (Plut. Cat. mai. 21), und dafi zur

Zeit Ciceros das griechische Seerecht tiberhaupt

als ein Bestandteil des ius gentium rezipiert ist

(Dig. XIV 2, 2 pr. u. 3. XXII 2, 8). Jedenfalls

operiert die klassische Jurisprudenz mit diesem

Eechtsinstitut als mit einem langst bekannten

Begriffe. Doch ist seine Stellung im System

nicht zweifelsfrei.

Die Quellen handeln von clem f. nauticum nicht

bei der allgemeinen Lehre vom ?nutuum, sondern

seiner geschaftlichen Hauptbedeutung gemafi in

der Lehre von den Zinsen unter den besonderen

Matericn des allgemeinen Abschnitts de rebus

creditis, Dig. XXII % Cod. IV 32; mehrfach

wird aber das Geschaft als mutimm bezeichnet

(Dig. XXII ,2, C. XLV 1
;

122, 1. Cod. IV 33, 5).

Indessen wird in Riicksicht auf die erheblichen

Abweichungen (Cujacius Op. VII 862. X 462)
die Darlehnsnatur des /. n. bestritten, und es

den Innominatkontrakten zugezahlt (Savigny
System VI 131. J. G. Goldschrnidt De nautico

fenore 29f . 71 f. K 1 e i n s c hm i d t Fenus nauticum
38f. Sie

v

eking Secdarl. 32. Biichel 46f.).

Doch die entscheidenden Begriffsmerkmale des

muhium — Hingabe von Fungibilien mit der

Verpflichtung zur Eikkgabe von Sachen derselben

Quantitat und Qualitat — finden wir auch beim

f. n. wieder, wenn es auch infolge seiner Her-

ubemahme aus dem griechischen Peregrinenrecht

nicht alien strengen Eegeln des nationalrtimi-

schen m.uiuv.m untersteht (Huschke Darl. 221f.

L. Goldschrnidt Unters. 61f. Matthias Fen.

naut. 7. Spitta Gesch. Entw. d. fen. naut. of.).

Als Besonderheiten des Seedarlehns gegeniiber

dem gewOhnlichen Darlehen kommen in Betracht:

1. Das Geld wird nur zu einer Seeunterneh-

mung gegeben, Dig. XXII 2, 1. Cod. IV 33, 3.

Es ist nicht richtig, dem Begriffe des f. n. unter

Beziehung aut" Dig. XXII 2, 5 pr. {lex damnata)
dogmatisch ein f. quasi nauticum anzugliedem,
d. h. einen Typus von Geschiiften iiberhaupt, bei

welchen der Glanbiger ein Rtickforderungsrecht

des Hingegebenen und eines Plus als pericidi pre-
Hum dann nicht haben soil, wenn allgemein eine

gewisse Bedingung, sie stehe in der Macht des

Schuldners oder nicht, eintritt oder nicht ein-

tritt (GUck XXI 153L). Die Einfiigung der

erwahnten Lex unter den Titel de nautico fenore
darf nicht dazu verleiten, auch auf diese Ge-
schafte die Gnindsatze des

f. n. anzuwenden (so

Matthias 22f.); vielmehr lag dem Juristen (Scae*

vola) nur daran. in vergleichender Beziehung auf
das /. n. eine Erklarung dafiir zu geben, dafi

auch bei diesen im Landverkehr vorkonnnenden
Gescbaften die Euckgabe eines Plus, eines peri-
tuli pretium, fur die besondere Gefahrubernahme
fonnlos (ex pacta) versprochen werden konnte
(Huschke Darl. 225 f. Kleinschmidt 34f.

Buchell2f. Spitta 9 f., besonders die Basiliken-

stelle in Cujacius Observ. lib. IX 28).

2. Das Geld oder die damit angescbafften

Waren mnssen der Seegefahr ausgesetzt werden;

daher peowiia traieeticia , quae trans mare
vehitur, Dig. XXII 2, 1. Basil. LIII 5, 3. Der
Grundfall des f. n. hat gewifi nur die peeunia

numerata, die sich als certi nu?nmi auf dem
Schiffe befanden, zum Gegenstande gehabt; das

Bediirfnis des Handelsverkehrs" verlangte zu den
Zwecken des Ausfuhrhandels eine Erweitcrung
auf Waren, die der Darlehnsempfanger von dem
geliehenen Gelde angeschaift hatte. So Mode-

10 stinus Dig. a. a. O. Ob die Entwicklung des

Bechtsinstituts noch weiter gegangen ist, ob z. B.

die Verwendung des Geldes zur Eeparatur des

Schifi'es oder Lohnung der Mannschaft zulassig

war (Hudtwalcker De fen. naut. 15. 27. Mat-
thias 18f. Jhering Jahrb. XIX 6. Ende-
mann Ztschr. f. H.-E. IX 290f.), ist zweifelhaft.

Dafiir wiirde sprechen die Analogie des griechischen

Seedarlchens (Sdvetofia vavrutov; vgl. Boeckh
Staatshaush. d. Athen. I 184ff.), bei dem es gleich-

20 giiltig war, wie der Schuldner mit dem empfangenen
Gelde verfuhr. Dagegen spricht die Unerweisbar-

keit der Erweiterung aus den romischen Quellen

und die an den Anfang des Titels gestellte enge
Definition Modestins/Dig. XXII 2, 1 (Klein-
schmidt lOf. 211 Sieveking 34f. Biichel
40f. Spitta llf.).

Diese peeunia traiecticia , sei es in der ur-

spriinglichen Form von Geld oder nach der Kon-
version in Waren, inuBte der Seegefahr ausge-

30 setzt werden ; das bildete ein wesentliches Tat-

bestandsmerkmal des f. n. Anders die Ansichten,

nach denen es auf die Anwesenheit der peeunia
traiecticia im Schiffe iiberhaupt nicht mehr an-

gekommen sei, der Scbiffer vielmehr das ent-

liehene Geld im Heimatshaien habe zuriicklassen

kOnnen, um es im Falle des Ungliicks als Ent-

schadigungssmnme bereit zu haben (Schroder
in Endemanns Handb. d. H.-R. IV 236. Mat-
thias 20f. Endemann Ztschr. f. H.-R. IX 201.

40 Jhering Jahrb. XIX Of.). Hicr wird das Ge-

schaft als ein solches mit Versicherungszweck

aufgefafit im Gegensatz zu dem trans mare vehi

der Quellen; doch ist den Romern die Versiche-

rung als besonderes Institut vOllig fremd und
die Seeassekuranz kein Bediirfnis gewescn (Eisner
im Arch. f. Vers.-Wes. I 1— 44). Wenn auch

durch die abnorme Gefahrubernahme seitens des

Glaubigcrs die Stellung des Schuldners, den der

Seeunfall traf, gegen eine Euckforderungsklage

50 gesichert wurde, so lag in diesem tatsachlichen

Versicherungserfolg nur eine Nebenerscheinung

und nicht der wesentliche Zweck des Geschafts

(Kleinschmidt 15f. Biichel 40f. Spitta 15f.).

3. Der Glaubiger tragt die Seegefahr. Hierin

liegt der besonders hervorspringende Unterschied

zum gewfihnlichen Darlehen: trotzdem das Eigen-

tum des Dargeliehenen an den Schuldner iiber-

geht, iibernimmt der Glaubiger noch in Ruck-

sicht auf dasselbe eine besondere Gefahr. Als

60 solche Gefahr kam nicht bloB die am ehesten zn

besorgende des naufragium in Betracht (Cod. IV
33, 4. 5), sondern auch Seeraub und Schiffswurf

CCod. IV 33, 3: incertum periculum, quod ex

narigatione maris metui solet). Fiir andere Un-
falle, die mit Seeschiffahrt keinen Zusammenhang
haben, z. B. Feuersbrunste, Verderb der Waren
usw., sowie fur solche. die durch die culpa des

Schuldners herbeigefuhrt wurden, haftete der
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Glaubiger nicht (Cod. IV 33, 4. Dig. XIII 4,

2, 8). Diese abnorme Stellung des Glaubigers
pflegten die Parte!en — wie sich aus dem Schiffs-

daTlehen des Callimachus Dig. XLV 1, 122, 1
ergibt (L. Goldschmidt Unters. 7if.) — noch
zeitlich besonders zu priizisieren; mit dem Ab-
laufe der Zeit hOrte die Haftung fur <jen Kapital-

verlust von selbst auf. Die Verabredungen uber
die Zeit wurdea entweder fiir eine bestimmte

cletians Cod. IV 33, 1 , durch die nicht die all-

gemeine Zinsfreiheit beim f. n. eingescharft, son-

dern nur die feste zeitliche Begrenzung fur den
Lauf der hoheren Seezinsen und fiir das Ein-
setzen der usurae communes (d. h. 6%; tamdiu
quamdiu navi-s ad portum appulerit) festgestellt

werden sollte (Biichel 71). Die entsprechenden
Basilikenstellen (XXIII 3, 74. LIII 5, 15), schliefi-

lieh die authentische Interpretation des Ausdrucks
Reihe von Tagcn oder fur eine Seereise oder fiir 10 contractus traiecticii in der praef. zu Nov, 106
Tnehrere Eeisen cretrnffnn mi or. si. ».. O. TYTT 9 (~ za zoXg ftakanlots zavra daveio/uara , unter-inebrere Eeisen getroffen (Dig. a. a. 0. XXII 2,

4 u. 6ti. 3. Cod. IV 33, 4. Dig. L 16, 59. Mat-
thias 41).

Als Folge dieser weitgehenden Gefahrstellung

des Glaubigers tritt im Eomischen Eecht die

Zinsfrage beim f. n. sehr in den Vordergrund.
In Anlehnung an das Griechische Eecht wurde
dem Glaubiger die biliig erscheinende Berechti-

gung zuerkannt, sich fur das besondere Risiko

seiner Gefahriibernahme eine besondere Vergu- 20nischen Gesetzgebung: Gewahmng einer oft weit-

schieden von 6 kbv iyyeuov xooTtog, Billeter
386f.) lassen keinen Zweifel mehr daran, dafi

Iustinian dem Maximum von 12% die wirkliehen
Seezinsen nnterwerfen wollte. 1st diese Bestim-
mung im Hinblick auf die friihere vollige Un-
beschranktheit dieser Zinse7i und die Bediirfnisse

des Seehandels allerdings befremdend, so folgt

sic doch der allgemeinen Tendenz der iustinia-

tung vom Schuldner versprechen zu lassen. Jj'tir

das voriustinianische Eecht steht fest, dafi auf die

usurae maritimae, d. h. auf die fiir die Zeit der

Seefabrt berechncten Zinsen, die sonst bestehen-

den Zinsbeschriiiikungen keine Anwendung fanden

(Paul, sent, II 14, 3. Dig. XXII 2, 4 pr. Cod.

IV 33, 2. 3. IV 32. 26, 2).

Fiir den durch Iustinian hergestellten Eechts-

zustand ist zunachst die Bestimmung der gene-

gebenden Milde gegenuber dem Schuldner (Jhe-
ring Kampf urns Eecht 87 j.

Im J. 540 crliefi Iustinian auf das Ansuchen
zweier byzantinischer Kaufleute die Noy. 106,

nach der den Glaubigern gestattet sein sollte,

entweder 12(1/2)% Zinsen in bar zu nehmen, oder

nur 10%, aber mit der Berechtlgung, fiir jeden
Solidus des Darlehns 1 modius Weizen zollfrei

auf dem Schiffe zu verladen ; und zwar sollte

rellen lex 26 Cod. IV 32 in § 2 maiigebend, 30 die Berechnung dieser Zinssiitze nicht — me
nach welcher die Zinsen bei den contractus

traiecticii die centesimae, also 12V20;
'o

jahrlich,

nicht iiberschreiten diirfen, licet veteribus legibus

hoc crat concessum. Nicht immer ist diese ein-

fache Interpretation der Stelle anerkannt worden.
Schon Vegesack (De periculi pretio usw. 1678)
hat hierzu eine L'nterscheidung zwischen den
usurers maritimae und dem prctium periculi

angenommen; auf erstere allebi beziehe sich die

sonst — nach bestimmten Zeitabschnitten erfol-

gen , sondern auf die Seereise schlechthin ohne
Eucksicht auf deren Dauer. Schon in dem nachsten
Jahre (541) hebt Iustinian diese novella durch
Nov. 110 kurzerhand auf, so daB die allgemeine

lex 26 Cod. IV 32 wieder gait. Ob der Grand
der Aufhebung in der Moglichkeit zu suchen ist,

daB nach Nov. 106 bei kurzfristigen Eeisen ent-

gagej\ den ubrigen gesetzlicben Begrenzungen die

gesetzliche Zinsbeschra-nkung von 12V2°/oi da- 40 hochsten Zinssat/.e gefordert werden konnten
neben laufe aber das letztere in gesetzlich un-

beschriinkter H6he selbstandig einher (Biichel B,

2 und 211). Neuere Schriftsteller, an ihrer Spitze

Jhering (Jahrb. 1 Dogm. XIX 1—23), ihm
folgend Matthias 291 und Schroder a. a. O.

238, nehmen das Auffallige, das in der Fest-

setzung eines verhaltnismalMg geringen Zinsful'ies

fiir das Eisiko des Uberseehandels liegt, zum
AnlaB, urn zu erkliiren. daB sich die Bestimmung

(Klcinschmidt2i)f. Biichel 281 Spitta 36),

oder in dem Ubelstande, daB durch Nov. 106
partikulares byzantinisches Gewohnheitsrccht un-

zweckmaBigerweise zum allgemeinen Eeichsgesetz

erhoben wurde (Matthias 31. Billeter 338),

lafit sich bei dem Mangel jeglicber Begriindung
in Nov. 110 nicht entscheiden.

Nicht zum notwendigen Tatbestande, aber zur

regelmafiigen Ausfiihrung des f. n. gehOrte die

Iustinian.s nur auf die Landzinsen beziehe, die 50 Mitsendung eines Sklaven, der den An- und Ver-

beim f, n. neben den Seezinsen und getrennt
von diesen vorkommen, niimlich fiir die Zeit vor

der Abfahrt. besonders aber fur die Zeit nach
Ankunft des Schiffes bis zur Zahlung, dafi also

fiir die eigentlichen Seezinsen der friihere Grund-
satz von der Unbeschranktheit auch durch Iusti-

nian nicht aufgehoben worden sei.

Diese Beziehung auf die Landzinsen hat nicht

nur keinen Anhalt an der bier sehr einfachen

kauf der Waren, den Schiffer wahrend der Fahrt

zu uberwachen und das Kapital am Bestimmungs-
orte in Empfang zu nehmen hatte (Jhering
Jahrb. XIX 10; der Sklave Eros beim Schiffs-

darlehn des Callimachus in Dig. XLV 1, 122, 1,

L. Goldschmidt Unters. 30ff.). Geschah letz-

teres nicht zu der festgesetzten Zeit, so warden
die Dienste des kontrollierenden Sklaven dem
dominus und Glaubiger entzogen , und dieser

Ausdrucksweise Iustinians, sondern widerstreitet 60 stellte daher eine SpesenreehnuDg fiir den servus

ihr sogar; derHinweis auf die veteres leges, welche
angeblich vOllige Zinsfreiheit fiir die Landzinsen
gestatteten, wiirde in unhisbarem Widerspruch
stehen zu Dig. XXII 2, 4pr. und 1, wo ausdriick-

lich in Bezug auf Landzinsen von legitima usura
(= 12°/a, Papinian) die Rede ist. Andererseits
besteht bei dieser Auffassung — anders Jhering— gar kein Gegensatz zu der Konstitution Dio-

als Entschadigungsforderung auf. Es ist begreif-

lich und ergibt sich aus den dieser Gesetzes-

umgehung entgegentretenden Quellenstellen (Dig.

XXII 2, 4 pr. und 1. XLIV7, 23), dafi diese Spesen-

rechnung zum Gegenstande enormer, fiber die ge-

setzlichen ZinsbeschrankungenhinansgehenderFor-
derangen gemacht wurde. Nach der erstgenannten
Stelle (von Papinian) soil aber nur ad finem cen-

zzua ±eradi

tesimae , non ultra duplum gefordert werden
diirfen, eine Ausdrucksweise, die zuerst Loyson
(De foen. naut. 1700), und mit besonderer Unter-
scheidung Jhering a. a. O. 81, ihm folgend
Matthias 291 51, dahin interpretiert haben,

. daB nicht uber das duplum der centesima (also

24*>/ ) — namlich 12% Landzinsen und 12<V
Warenzinsen als Zuschl&gs-eentesima — gefordert
werden konnten. Dagegen besonders Biichel
301 , der das duplum (sc. des Kapitals) auf das
Verbot des Zinsenlaufs non ultra alterum tan-

turn des Kapitals bezieht. Das kommt aber liier

nicht in Frage. Duplum verweist auf eine Kom-
bination von Sklavenspe*en und Konventional-
strafe (Landzinsen), und es wird nur gesagt, daB
die ersteren nur bis 120/ (ad finem centesimae)
eingeklagt werden konnen, nicht darftber hinaus
(ultra als Adverb) noch ein duplum (niimlich

noch 12% als Konventionalstrafe). Eine kumu-
lative Verbindung zwischen den Landzinsen als

Verzugszinsen und den Sklavenspesen wird also

nicht zugelasscn, vielmehr ist nur eine Alter-
native moglich: entweder offene Verzugszinsen
oder solche in der Form von Sklavenspesen, beide
aber nicht iiber 12%; waren aber bei den stipu-

lierten Verzugszinsen 12'% nicht erreicht, so
konnten sie durch Spesenforderung bis zu dieser
Hebe erganzt werden (Dig. XXII 2, 4, 1).

SchlicBlich kann man noch als eine luiufige
Begleiterscheinung beim f n . die Bestellung
eines Pfandrechts an dem Schiffe oder den Waren
als Sicherheit fiir den Glaubiger wegen seiner
Anspruche beobachten. ohne daB jedocb von dem
Entstehen eines gesetzlicben Pfandrecbts oder
einem essentiale negotii (J. G. Goldschmidt 51)
gesprochen werden konnte. Dieses Pfandrecht
wird durch Vertrag begrundet. so auch in Dig.
XLV 1, 122, 1. XXII 2, 6. Im iibrigen galten
die gewtihnlichen Vorschriften iiber dasPfand bei
einer bedingten Forderung (Dig. XX 1. 13, 5.

Kleinschmidt 301 Matthias 411 Spitta
41 f.).

l
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Literatur uber f. im allgemeinen vollstandig
be! Billeter Gesch. d. Zinsfufies im Altertum
Einl IX—XII. Klingmiiller Ztschr. der Sav.-
Stiftg. E, A. XXIII 68ff. Uber /. nauiicum im
besonderen: Salmasius De usuris lib., 1638; De
modo usur., 1630; De 1 trapezil, 1640. J. Fr.
Gronov De sestertiis. 1691. Noodt De f et
usur. libri III, 1698. Hudtwalcker De 1 naut
rom., 1 810. L, Goldschmidt Unters. z. 1. 129
§ 11 D. de V. 0. 45, 1. 1855. Franck De bod-
mena, 1862. J. G. Goldschmidt De fenore nau-
tico,1866. Endemann in Ztschr. 1 Haud.-B. IX.
Kleinschmidt Das fen. naut. 1878. Jhering
in Jahrb. 1 Dogm. XIX. Matthias Das fen. naut.
1881. Buchel Gesetzl. Zinsmai. bei fen. naut..
1883. Schroder in Endemanns Handb. des
Hand.-E. IV. Goldschmidt Universalgesch. d.
H.-E. 1893. Sieveking Seedarl. d. Altert. 1893.
Spitta Gesch. Entw. d. fen. naut, 1896.

[Klingmiiller.]
* eradi, Feraditanum {oppidum), Name zweier

Ortschaften in Afrika, die als (oppidum) Fera-
ditanum maius und minus unterschieden wurden,
jedenfalls das erstere, wahrscheinlich beide zur
Provincia Byzacena gehGrig; Bischofe erwahnt
im J. 411 (Coll Carth. I 126. 133, bei Migne

XI 1286. 1308), bloB von jenem (Feradi maien-
si$) im J. 484 (Not. episc. Byzac. nr. 39 in Halms
Victor Vitensis p. 67). [Dessau.]

Feralia, rOmisches Totenfest (bei Ovid. fast.

IT 569 mit kurzem e gebraucht, wahrend das zu-
geho'rige Adjektivum feralia -iiberall, auch bei
Ovid, z. B. fast. II 34. V 486, ein langes e hat),
von Varro mit ferre zusammengebracht (de 1, 1.

VI 13. Macrob. Sat. I 4, 14; dieselbe Erklarung
10 Ovid, fast, II 569. Paul. p. 85, bei letzterem

auflerdem die Erklarung a feriendis pecudibus),
letzter Tag (Ovid. fast. II 570) der parentalia
(s. d.) t am 21. Februar gefeiert: Kal. Caer. (CIL
12 p. 212), Maff. (ebd. p. 223), Fames, (ebd. p. 250),
Philoc. febd. p. 258), vgl. CIL 12 p. 309. 310.
Cic. ad Att. VIII 14, ], vgl. IX 1, 1. Ovid. fast.

II 567 verlegt die F. irrtiimlich auf den 18. Februar
(vgl. Nick Philologus XLI 445. 538); ferales dies
braucbt er gleichbedeutend mit den parentales

20 dies (vgl. fast. II 34. 548). Im Gegensatz zu den
Parentalien, die nur private Totenfeiern sind (vgl.

Parentalia), gehoren die F. zu den Offentlichen
Festeu (s. Feriae publicae), weshalb sie in den
Kalendarien aufgefuhrt werden (s. o.). An den
Grabern wurden an den F. , wie auch an den
Parentalien, von den einzelnen Familien Opfer-
gaben dargebracht (Ovid. fast. II 533ff. Varro
Macrob. Paul. a. a. O.), wie die F. vom Staate
begangen wurden, ist nicht iiberliefert (viel-

30 leicht ist aus der oben angefuhrten Etymologie a
feriendis pecudibus ein Schlachtopfer zu folgern).
Wissowa Eeligion und Kultus der EOmer 187.
Marquardt Staats-Verw. III2 310. Preller
Eomische Mythologie II 98. De Marchi II cnlto
private I 199ff. Hild bei Daremberg-Saglio
Diet. II 1040. [Samter.]

Feratenses. Name einer afrikanischen Vol
kerschaft, Iul. Honor, cosmographia p. 54 Riese

;

s. Ferratus mons. [Dessau]
40 Ferculuin, eine Vorrichtung, um etwas zu

tragen, und zwar im besonderen: 1) die Geriiste,
auf denen in Triumph- und sonstigen Fest-, auch
Leicbenzugen verschiedene Dinge getragen wur-
den, In Triumphzugen Beutestucke und Dar-
stellungen oder Andeutungen der kriegerischen
Taten (Liv. I 10. 5. Suet. Caes. 37. Seneca de
vita beata 25, 4. Plin. Paneg. 17, 2. Val. Flacc.
Ill 539), in der Pompa Circensis die Bilder der
Gotter und seit der Kaiserzeit der Personen. denen

50 dies vom Senat zuerkannt war (Suet. Caes. 76.
Macrob. I 23, 13), in Leichenziigen das, was be-
stimmt war, mit dem Toten verbrannt oder be-
graben zu werden. Stat. Theb. VI 126.

Livius I 10. 5 bezeichnet als F. die einfache
Vorrichtung (nach Plut. Rom. 16 war es eine
junge Eiche), an der Eomulus die Spolien des
Acron auf das Capitol trug : also ein getragenes
Tropaiom Bildliche Darstei'lungen desselben H el-

big Wandgem. 902-905 (als Attribut der Vic-
60toriaj. 940 (wahrscheinlich Claudius). Sogliano

Pitt. mur. 95 iKentaurin). 260 (Eros). 437—440
(Victoria). 617 (Krieger). Sonst aber ist es nach
den bildlichen Darstellungen ein an Stangen ent-
weder auf den Schultern (vjuoig Dion. Hal. VII
13) oder (seltener) in den gesenkten Handen ge-
tragener Bretterboden. F. des Triumphs naroent-
lich am Titusbogen, Philippi Kom. Triumphal-
reliefs (Abhdl. Ges. d. Wiss. Leipz. VI) Taf. III.
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Rossini Archi trionfali, Arco di Tito Taf. IV.

Aufierdem Mus. Pio CL V 31a. Barbault Rec.

de div. mon. 92. Zoega Bassir. 76. Pompa cir-

censis: Sarkophag Ann. d. Inst. 1839 Taf. 0.

Terracottarelief im Louvre, abgeb. Diet. d. Ant.

II 1141 Fig. 2950. Gladiatorenpompa : Grabrelief

Bull. Nap. IV Taf. I. Festzug einer Tempel-

griindung: Helbig Wandgem. 1479, abgeb. Giorn.

d. scavi di Pompei N. S. 1 1868 Taf. VI. Festzug

von Handwerkern: Helbig Wandgem. 1480.

2) Die Platte, auf der die Speisen beim Malil

aufgetragen wurden. DasWort bezeichnet meistens

(Cato bei Serv. Aen. I 637. Prop. IV 4, 76. Petron.

35. 36. 39. Sen. de tranqu. an. 7, 2; nat. qn. IV

13, 6; ep. 90, 15. 95, 18. 27. Plin. n. b. XXXIII
136. Iuven. 1, 94. 7, 184. 11, 64. Suet. Aug. 74.

Hist aug. Heliog. 25, 9. 30, 3) nicht die Platte,

sondern das auf ihr Aufgetragene , den Gang

{missus Hist. aug. Pert. 12, 3; Heliog. 27, 4.

30, 4. 6. 32, 4; xagd&eois Polyb. XXXI 4, 5);

doch ist es bei Seneca nat. quaest. Ill IS, 2

(piscis) in ipso ferculo expiret die Platte oder

das Gertist. Dies ist fur altere Zeit als einfache

Platte zu denken; es war, wie der konstante

Sprachgebrauch zeigt, aucb in einfachen VerhiUt-

nissen ublich, nicht die Speisen allein, sondern die

Tischplatte samt den Speisen ab- und aufzutragen.

Spater hatte man hierfiir kunstvollere Vorrich-

tungen (repositorium, s. d.). Uber die F. (Gauge)

der Mahlzeit s. C e n a. P. P a r i s bei D a r em -

berg-Saglio Diet. d. Ant II 1040f. [Mau.]

Ferderuchus, Bruder des Rugierkonigs Fele-

theus, der ihm die Stadt Favianis (Maner) als eine

Art Lehen ubergeben hatte. Er wurde von Fele-

theus' Sohn Fredericks vor 487 ermordet (Eugip-

pius, Vita S. Severini 12. 44, 3). [Benjamin.]

Ferentarii. Varro de 1. 1. VII 57 und Fest.

ep. 85 zufolge ist F. von ferre abzuleiten
_

und

bezeichnet Wurfschiitzen, die, weil sie leichte

Schleuderwaffen fuhrten (Fest. ep. 14. 85. Veget.

III 14), zur levis armatura gehorten (Fest ep.

93. Nonius 554, 23ff. Veget. I 20. II 2. 15. 17).

Nach Festus ep. 14 wurden die F. vielfaeh rait

den aceensi (s. Bd. I S. 135) identifiziert. Ihre

Hauptaufgabe im Kriege bestand darin, durch

Plankeln den Angriff einzuleiten. Darura standen

sie auch an den Flanken. Hatte der Kampf be-

gonnen, so zogen sie sich auf die Legionare zu-

rtick (Sail. Cat. 60, 2. Veget. I 20. II 17). Im
ubrigen unterstutzten sie Cato (ed. Jordan p. SI

fig. 6) zufolge die Eeiterei beim Beutemachen,

mit der sie auch sonst (vgl. Veget. Ill 20) ge-

meinsam operierten. Nach Veget. I 20 kampften

die F. zu Fufi, doch h;it es, wie Varro de 1. 1.

VII 57 bezeugt auch berittene F. gegeben. Ve-

getius Angaben (I 20. Ill 14) lassen vermuten,

daB die F. eine ausschliefilich den Heeren der

Republik eigene Truppe waren. Tacitus gebraucht

F. wohl nur als altertumlichen Ausdruck fur

leichte Truppen, vgl. ami. XII 35 mitNipper-
d e v s Anmerkung. Literatur: CagnatinDarem-
berg-Saglio Diet. II 1041f. [Fiebiger.]

Ferentlna aqua, heiliger Quell und Bach

am Fufie des Albanergebirges, wo die unab-

hangigen Latiner ihre Yersaramlurigen abhielten,

Liv. I 50. 51. 52. II 38. VII 25. Fest. 241 s.

praetor; dabei wird genannt ein heiliger Hain

(lueus Ferentinae) und eine Ortschaft Ferenti-

rereuuuuiu aaw

num (&£QsvTiyov Dion. Hal. HI 34. 51. IV 45.

V 61) ; letzteres vielleicht irrig. Gegen die seit

Cluver ubliche Ansetzung in dem tief einge-

sehnittenen Tal, aus der die Marrana del Pantano

niefit (Nib by Dintorni di Roma II 319. Gell
Topography of Rome 90ff.), wendet Nis sen Ital.

Landesk. II 2, 558 mit Recht ein , dafi der Ort
nicht auf rOmischcm Grund und Boden gelegen

haben kOnne, sondern nach Livius und Dionys
10 der Stratie ins Volskerland, d. h. der spateren

Via Appia, beuachhart gewesen sein miisse. Er
ist geneigt, unter der Quelle den AbfluB des

Nemisees zu verstehen, der in dem Tal von Aricia

zu Tage tritt und nach Ardea zu lauft [Hulsen.]

Ferentiuum (0sQ£vrtvov, Einw. Ferentinas

-

r .

des Metrums wegen Fereniinus bei Sil. Ital.

VIII 393; ob der Ferentinus ager bei Obsequ.

27 sich auf dies F. bezieht, ist nicht ganz.

sicher), Stadt der Herniker in Latinm adiectum,

20 jetzt Ferentino. Es erscheint zum erstenmal in

der Geschichte im J. 413 v. Chr., wo es den
Volskem, die es besetzt batten, von den Romern
wieder abgenommeu wird (Liv. IV 51. 56). Im
J. 361 nahm F. an der Erhebung gegen Rom
teil und wurde mit Sturm genommen (Liv. VII

9) ; dagegen blieb es im X 306 den Rtfmern treu

und wurde dafur rait Belassung seiner eigenen

Gesetze belohnt (Liv. IX 42. 43). Das romische

Burgerrecht erhielt F. wohl nach 195 v. Chr.,

30 da es in diesem Jahrc noch unter den Stadten

iuris Lafini erscheint (Liv. XXXIV 42, 5). Gegen
Ende der Republik und in der Kaiserzeit er-

scheint es als Municipium, dessen hOchste Magi-

strate iTiancbmal den Titel censures fiihren (CIL

X 5837—5840); zweifelhafter Autoritat ist die

Anfubrung im Liber coloniarum p. 234. Die

Stadt wird genannt als Station der Via Latina

(Strab. V 237. Itin. Ant. 305. Tab. Peut. Geogr.

Rav. IV 33 p. 275 P.) ; ferner bei den Geogra-

40phen Plin. Ill 64. Ptolem. Ill 1, 63; gelegent-

lich bei Gellius X. A. X 3, 3, bei Titinius (Cen-

soring de die nat. 20. 1, Rib beck frg. com. 85)

und Hor. ep. I 17, 8. Ihre Tribus war die Poblilia

Kubitschek Imp. Romanum tributim discr. 19.

22). In der Kaiserzeit scheint die Stadt durch

Zufiihrung neuer Burger verstarkt worden zu

sein; daher die Ferentinates novani in den

Weihungen an Septimius Severus CIL X 5825

und Cornelia Salonina ebd. 5828 {und noch in der

40 Subskription der rOmischen Synode von 499 in

Cassiod. Var. ed. Momm sen p. 406: epi&copus

Ferentini novi). Die Stadt war fest und diente

deshalb zur Internierung von Geiseln (Liv. XXXII
2. 4); bedeutend sind die Keste der Stadtmauero

und der Akropolis (letztere nach den Inschriften

CIL X 5837—5840 von den Censoren A. Hirtius

und M. Lollius in Sullanischer Zeit wiederher-

gestellt; s. deTuccis eingehenden und sach-

kundigen Kommentar CIL X a. a. O., demgegen-

60 uber R. Delbriick Rom. Mitt, 1903, 143 mit

Unrecht wieder auf Garruccis Verkehrtheiten

Bull. Napol. N. S. II 36 zurackkommt). Beste

Aufnahmen der Ruinen bei Marianna Candidi
Dionigi Viaggi in alcune citta del Lazio (Roma
1809 fol.) tav. 5—20. Lateinische Inschriften s.

CIL X 5820-5902. Eptaem. epigr. VIII 622. 890.

891. Zur Literatur vgl Ma a Eatalog der BibUo-

tbek des rOmischen Instituts I 134f. [Hulsen,]

2209 Ferentis H'eretus aaiu

Iuppiter F. holen die Fetialen den heiligen sitex

(Paul. p. 92: Feretrius Iuppiter . . . ex cuius

templo su/mebant sceptrwm, per quod iurarent,

et lapidem silieem, quo foedus ferirent), mit dem
der Pater patratus beim Bundesopfer das Opfer-

tier erschlagt unter Aussprache der Formel: si

prior defexit (namlich populus Rontanus) publico

emisilio dolo malo, turn, illo die, Iuppiter, popu-

spater Fermtis im Akk.; territurio Ferentis Lib. him Romanum sic ferito, ut ego huno porcum

pontif. XXXIIII vita Silvestri c. 33) oder Feren- 10 kodie feriam, tantoque magis ferito, quanta magis
• "

'

* " '
TT

- " 1V1 --—--'- potes pollesque (Liv. I 24,8). Aufier bei diesem

Ritus der Fetialen wird Iuppiter F. noch regel-

maBig erwahnt als der Gott, dem die spolia

opima (s, d.), d. h. die vom rOmischen Feldlierrn

dem feindlichen Fiihrer im Einzelkampfe abge-

nommenen Beutestiicke, geweiht werden (Fest. p.

189. Serv. Aen. VI 859. Cass. Dio XLIV 4, 3

und die Zeugnisse fur die spolia opima des Romu-
lus, s. u, ; vgl. auch das Dichterfragraent bei

20 Terent. Maur. v. 26321 opima adposui smex
Amori arma Feretrio), weshalb man den Namen
auch von feratrum, dem Gestell, auf dem diese

Warden einhergetragen wurden (Plut. Marc. 8 and

tov fpEQexQi-vofisvov zQOTiaiov; daher wird der Name
F. im Mon. Anc. graec. 10, 9 mit TQOTiaiocpogog,

bei Dion. Hal. II 34, 4 mit TQo^aiot>xog oder

oTivXotpoQog [daneben noch mit v7i£Q(psQhr)g\ wieder-

gegeben), oder von ferre ableitete (Prop. IV 10
7

47 seu quia victa suis umeris haee arma fere-

Constantin ist verOffentlicht im Bulletino storico- 30 bard; vgl. Paul. p. 92 dietus a ferendo, quod

Ferentis (so, wie es scheint, indeklinabel

:

circa municipium Ferentis Vitruv. II 7, 4; CIL
VI 2778 [1.—2. Jhdt.] P. Lollio P. f. Stat. Pie-

taii Ferentis; ebenso in ganz spater Zeit: epi-

scopus civiiatis Ferentis in der Subskription des

rbmischen Konzils von 595 in Gregor. Magn. reg.

V 57 a [I p. 366 ed. Ewald]; civitas quae Feren-

tis dieitur bei Gregor. Magn. dial. I 9, und ebd.

Hum (Genetiv Ferenti Suet. Vesp. 3, Abl. oppzdo

Ferentio Suet. Otho 1, mumdpio Ferentio Tacit,

hist. II 50, wo uberall Ferentis leicht herzu-

stellen ware; durch Verwechslung mit der he-

kannteren latinischen Stadt Ferentinum bei Plin.

Ill 52 u. o. ; &£Q£VTfjvov Strab. V 276 ; ^egsvzia

Ptolem. Ill 1, 43; Ethnikon Ferentiensis CIL

XI 2710 a. 3003. 3007 vgl. 2699, Ferentieensis

Lib. colon. 216), Stadt in Stidetrurien, 7 km nord-

5stlich von Viterbo. In der Geschichte wird sie

genannt als Vaterstadt des Kaisers Otho (Tac.

Suet. a. a. O. Aur. Victor epitome 7) und des

Vaters der Kaiserin Flavia Domitilla (Suet. Vesp.

B); der Steinbruche in ihrem Gebiet gedenkt

Vitruv. Nach demselben Autor und den In-

schriften war die Stadt Municipium; vereinzelt

steht die Angabe im Liber coloniarum 216: co-

lonia Ferentieensis (var. Ferentinimsis) lege Sem-

pronia est adsignata. Eine Weihinschrift an

archeologico Viterbese I (1908) 49. Die Stadt hatte

noch bis zum 7. Jhdt. eigene Bischote (Ugh ell

i

Italia sacra X 93ff.); dann wurde sie, wie es scheint,

allmahlich verlassen, doch hat die Triimmerstatte

noch heute den Namen Fererdo bewahrt. Er-

halten ist aufier Stticken der Ringinauer beson-

ders ein Theater aus romischer Zeit, welches

schon von den Architekten der Renaissance oft

studiert worden ist (Ferri Indice dei disegni

pacem ferre putaretur). Sein Heiligtum auf dem
Capitol (Jordan Topogr. I 2, 47f.) gait als der

alteste Tempel Roms (Liv. I 10, 6) und als eine

Griindung des Romulus aus AnlaB der dem Konige

Acron von Caenina abgenommenen spolia opima
(Liv. I 10, 4ff. Dion. Hal. II 34. Plut. Rom. 16.

CIL X 809 und mehr bei E. Aust in Roschers

Mythol. Lexik. II 671); Augustus hat das un-

scheinbare (Dion. Hal. II 34, 4) und verfallene

degli Uffizi 41) : Beschreibung der Ruinen mit 40 Gebaude wiederhergestellt (Mon. Anc. 4, 5. Corn.
iifi_-i:i l ni..i \.:° 'V.J. T T>„„, : XT— A++ OA '3 T^„ TV OH H\ T™ l QK flT,^i;«a«Abbildung nach Photographien gibt L. Rossi
D a n i e 1 i Bullett. storico - archeol. Viterbese I

(1908) 3—10. Auf dem 5 km nordostlich vom
rumischen Ferentium gelegenen Poggio del Talone

ist eine etruskische Nekrbpole entdeckt worden

;

s. Not. d. scavi 1900, 40 Iff. 1902, 81ff. 1905, 31.

Vgl, Can in a Ann. d. Inst. 1837, 62ff. Dennis
Cities and cemeteries I- 156—163. Bormann
CIL XI p. 454. [Hulsen.]

Feresne, Station an der von Noviomagus 50 zusammenbringt.

Nep. Att, 20, 3. Liv. IV 20, 7). Im lebendigen

Kulte der historischen Zeit spielt diese Sonder-

form des Gottes keine Rolle; die Inschrift von

Nursia CIL LX 4538 d Iovi Fcret et

Faustinae ist von unsicherer Lesung und Er-

ganzung. Verfehlt sind die Kombinationen von

C. Pascal Studi di antichita e mitologia (1896)

156ff., der Feretrius und Feronia als angebliche

Unterweltsgottheiten mit feralis und seiner Sippe

(Nymwegen) nach Atnaca (Tongres) fiihrenden

Strafje, zwischen Catualium und Atuaca (Tab.

Peut). Das heutige Vucbt (in der belgischen

Provinz Limburg)? Desjardins Table de Peut.

p. 12. Holder Altkelt Sprachsch. s. v, [Ihm.]

Fereter 3. Mons Fereter.
Feretrius, uralter romischer Kultbeiname des

Iuppiter, abzuleiten von ferire (vgl. dazu A. v. Do-
maszewski Westd. Ztsehr. XIV 120j, nicht so-

[Wissowa.]

Feretrom, Bahre, auf der die Leiche beim

Begrabnis getragen wird (Varro de 1. 1. V 166,

vgl. Verg. Aen. VI 222. Ovid. met. Ill 508. XIV
747, Val. Flacc. V 11). Daneben wird F. auch
gleichberleutend mit ferculum (s. d.) gebraucht,

zur Bezeichnung einer Bahre, auf der beim Be :

grahnis die Bilder der Ahnen (Sil. Ital. X 566, vgl.

Bestattung und Imago), beim Triumph die

spolia opima (Sil. Ital. V 167), bisweilen auch vor-

wohl weil Iuppiter die Fetnde schlagt (Prop. IV 60 nehme Gefangene (Sil. Ital. XVII 629) getragen wer-

10, 46 omine quod certo dux ferit ense ducem.
Pint. Rom. 16 to yao x/.tf^ai rfEoioE ^PcoftaToi

xaiovotv ' sv^azo de Jiirj$at tov avboa xal nar-a-

fiaXetv), sondern weil er mit seinem Blitze den
Schuldigen, insbesondere den Eidbruchigen trifft

(Pint. Marc. 8 6>s d
1

exeqoi, A tog mxiv f\ ziQoooa-

wfiia xsQawopoXovvzos • to yap zvjnsiv fpcQiQs of

'Ptoftaloi xalovoiv) j denn aus dem Heiligtnme des

Panly-Wissow* VI

den. Nach Gratt cyneg. 488 werden auch Opfer-

gaben auf den F. getragen. Daremberg-Saglio
Diet. II 1042. [Samter.J

Feretus heifit zweimal im Cod. Frising. des

Hyg. fab. 25 {Pheretum Cod. Frising. fab. 239)
und bei Dracont. X (Medea) 532 der son at Pheres
genannte (carm. Naupact. frg. 10 Kink.) Sohn des

Iason nnd der Medeia, Bruder des Mermeros. Die
70
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gemeinsame Quelle des Hygin und Dracontius war
dasTextbuch eines Pantomimus (Dracont. X 16ff.).

Dilthey Arch. Ztg. 1875, 66ff. Bethe Geneth-
liacon Gottingense (Halle 1888) 39ff. [Knaack.]

Feriae (in alterer Form fesiae, Paul. p. 86.
264. Vel. Long. p. 73, 9 K., dalier unmfiglich die

antike Etymologie a feriendis victimise Paul.

p. 85) bezeichnet cbenso tempora dis sacrata
{feriae operas deorum ereditae sunt Serv. Georg.

t 268), wie das etymologisch damit zusammen-
hangende fantim den loeus dis saeratus , das

Wesentliche ist also, dafi an den F, auf die Ver-

wendung dcr Zeit zu menschlichem Tagewerk und
Nutzen verzichtet wird (Cic. de leg. II 29 feria-

rum festorumque dierum ratio in liberis requie-

tem habet liiium et iurgiorum, in servis operum
et laborum; dalier definiert Varro bci Gell. I 25, 2

indutiae mit belli feriae und geben die Griechen

das Wort mit agyiat Corp. gloss, lat. II 71, 24
u. o. oder anqaaxoi fyisQai III 448, 42 wieder),

erst in zweiter Linie tritt die Vollziehung ge-

wisser sakraler Gebranche, Opfer, Festmahlzeiten,

Spiele hinzu (feriati dies in quibus res divina

fit et abstinere homines a litibus oportet Isid.

de nat. rer. 1, 4 = Suet. frg. p. 154, 2 Reiff.;

nur im Sinne der Arbeitsruhe ist das Wort, ver-

standen, wenn Macrob. Sat, I 16, 3 feriae neben
sacrifieia epulae ludi als Toil der dies festi

anfiihrt): man konnte also ganz zutreffend die

nundinae (s. d.) als feriae sine die festo bezeichnen

(Paul. p. 86), wahrend im allgemeinen, der Ety-

mologie entsprechend, /. und festi dies (s. d.) mit-

einander identisch sind. Das ferias observare

(Macrob. Sat. I 16, 8) ist eine Leistung an die

Gottheit, die sowohl auiierordentlicherweise wie

regelmafiig in standiger Wiederkehr, sowohl vom
einzelnen wie von der Gemeinde als solcher ge-

boten werden kann. Nach letzterem Gesichts-

punkte stehen den
f. privatae (Fest. p. 242, vgl

Tertull, de idol. 10), zu dencn sowohl die f. sin-

gulorum (Macrob. Sat. I 16, 7) als die f. familia-
rum (Cato de agric. 140. Macrob. a. a. 0.) und
die Ferien jedcr Art naturlicher oder kunstlicher

Gruppierung von Menschen gehOren, die f. publicae

(Macrob. Sat. I 16, 5. Cato a. a. 0. Fest. p. 242.

Cic. de leg. II 55) gegeniiber, diejenigen Tage
und Zeiten, an denen der Staat nicht" nur die

Tatigkeit seiner eigenen Organe, namcntlich auf
militarischem und comitialem Gebiete sowie in

der Kechtspflege, suspendiert (Varro bei Macrob.

Sat. I 16, 19 tiros vocare feriis ?io)i oportet, vgl.

Fest. p. 226. Varro de 1. 1. VI 29 u. a.), sondern

auch alien seinen Biirgern die St5rung der Feier-

tagsruhe \ferias polluere Gell. II 28, 3. Macrob.
Sat. I 16, 9. Serv. Georg. I 268j durch Werk-
tagsarbeit (oj/us faeere), soweit sie nicht absolut

unerlafilich und unaufschiebbar ist, untersagt

(Macrob. Sat I 16, 9f., vgl. I 15, 21. Ill 3. 11.

Fest. p. 249. 253. Paul. p. 224. Plut. quaest.

Rom. 25. Catode agric. 2, 4. Verg. Georg. I 268ff.

und Serv. zu v. 268. 270. Colum. II 22. XI 1.

20) : demgemafi fallen sanitliche f. publicae unter
den Begriff der dies nefasii (s. o. S. 2015). Nach
der Art der Festsetzung unterscheidet man nach
Macrob. Sat. I 16, 5 (vgl. Varro de 1- 1. VI 25f.)

f. stativae (Varro statttiae) , eonceptivae (Varro
annates nee die statutae) and imperativae (Varro

ameeptivae quae non sunt annates) T die beiden

ersten ordentliche (sollemnes) Jahresfeste mit dem
UnterscMede, daB die f. stativae ein fur allemal
an feste Kalenderdaten gebunden sind, wahrend
die f. conceptivac alljahrlich von neuem durch
die Magistrate angesetzt wurden (die Formel fur
die Konzeption der Compitalia durch den Praetor
bei Gell. X 24, 3), wobei ftir die Wahl des Tages
bald ein grofierer, bald ein geringerer Spielraum
gelassen war {in, dies vel eertos ml etiam in-

10 centos Macrob. Sat. I 16, 6); die dritte Gattung
umfaBt diejenigen /., die in derselben Form wie
die- coneeptivae, aber auBerordentlicherweise zur
Suhnung von Prodigien oder aus andern Anlassen
anberaumt werden (dafur ferias imperare Cic. de
div. I 102. GelL II 28, 2 u. a., indieere Serv.

Aen. Ill 264 u. o.). Unsere Kenntnis der /".

coneeptivae ist unvollstandig , da mauche von
ihnen, weil sie in den Fasti nicht verzeichnet

waren, verschollen sind; aufier den Feriae Latinae
20 (s. d.) sind bezeugt die Compitalia (o. Bd. IV

S. 791f.), Sementivae, Fornacalia, Paganalia,
Ambarvalia (o. Bd. I S. 1796), zu denen noch
Augurium canarium (Bd. II S. 2329), Amburbium
(Bd. I S. 1816f. , wo der aus dem Fehlen des

Namens im Xalender sich ergebende Charakter
als Wandelfest verkannt ist) und Florifertum hin-

zutreten. Ein Beispiel von f. imperativae s. unter

Novemdiales feriae. Die f. publicae stativae

sind, soweit sie Feste der Gesamtgemeinde, nicht

30 nur eines sie im Namen des Staatcs begehenden
Teiles sind (vgl. dariiber Art. Septimontium),
in den Fasten verzeichnet und unterscheiden sich

mit wenigen Ausnahmen (Regifugium 24. Februar,

Lcmuria 9., 11., 13. Mai, Carnaria 1. Juni, Vesta-

lia 9. Juni, Xonae Caprotinae 7. Jnli, Tigillum
Sororium 1, Oktober) von den gewohnlichen dies

nefasii (mit N bezeichnet) durch die nur ihnen

zukommende Note (sp (vcreinzelt auch |sp oder

F • P), urspriinglich N . F P , <! h. nefas. feriae

40 publicae (s. o. S. 20151). Es sind dies die Iden
aller Monate , die Kalenden des Februar , Marz,

Juni, Juli, Oktober und Dezember, die Nonen des

Februar, April, Juni und Juli und folgende 45
mit eigenen, in den Kalendern immer in gleicher

Abkurzungslbrtn erscheinenden Namen versehene

Tage (mit geringen Abweiclmngen auch von Varro
de 1. 1. VI 12—24 aufgezahlt und erlaatert):

Agoiiium (9.Januar, [17. Marz]. 21. Mai, 11. De-

zember, s. Bd. I S. 869f.j, Carmentalia (11. und
50 15. Januar, s. Bd. Ill S. 1591), Lupercalia (15.

Februar). Quirinalia (17. Februar), Feralia (21.

Februar, s. S. 2206), Terminalia (23. Februar).

Regifugium (24. Februar), Equirria (27. Februar
und 14. Marz, s. S. 271), Liberalia (17. Marz),

Quinquatrus (19. Marz), Tubilustrium (23. Mara
und 23. Mail. Fordicidia (15. April), Cerialia

(19. April, s. Bd. in S. 1980f.), Parilia (21. April),

Vinalla (23. April und 19. August) , Robigalia

r25. April), Lemuria (9., 11. und 13. Mai), Vestalia

60 f9. Juni). Matralia (1L Juni. Poplifugia (5. Juli),

Lucaria (19. und 21. Juli), Neptunalia (23. Juli),

Furrinalia (25. Juli), Portunalia (17. Aagast),

Consualia (21. August und 15. Dezember, s. Bd. IV
S. Ill If.). Volcanalia (23. August), Opiconsivia

(25. August), Volturnalia (27. August), Meditri-

nalia (11. Oktober), Fontinalia (13. Oktober),

Armilustrium (19. Oktober), Saturnalia (17. De-
zember), Opalia (19. Dezember), Divalia (21. De-

ieraat! uaimae j: ciidc jJttuiJiiac;

member, s. Bd. V S. 1232), Larentalia (25. Dezem-
ber) ; dazu kommen noch einige /. publicae, deren

Namcn der Kalender deshalb nicht ausdrticklich

nennt, weil sie auf die Kalendae, Nonae oder Idua

oder mit anderen Festen zusammenfallen, so das

Fest der Anna Perenna (15. Marz, s. Bd. I S. 2223),

das Agonium Martiale (17. Marz, o. Bd. I S. 870),

die Carnaria (1. Juni, s. Bd. Ill S. 1598), das

Tigillum Sororium (1. Oktober) und das Opfer

Die Ansage muB gleich. nach Antritt des Consu-

lats erfolgeu (Liv. XLI 16,5. Cic. ad fam. VIII

6, 3), erst nach der Feier durfen die Consuln in

die Provinzen abgeben (Liv. XXI 63, 5. XXII 1,

6. XXIII 12, If. XLII 35, 3. XLIV 19, 4 u. 0.

;

den Consuln Hirtius und Pans a wird es zum Vor-

wurf gemacht, dafi sie vor "dem Fest die Stadt

verlassen, Cass. Dio XLVI 33, 4). Da somit der

Termin des Festes vom Amtsantritt der Consuln

des Oktoberrosses (15. Oktober). Manche dieser 10 (s. o. Bd. IV S. 1115) abhangt, ist er in den

Feste haben eine Vorfeier (s. Praecidaneae -™-i.:^«-'». v^t™ ^-^v,: D,i^ Tn, t aaq \»

feriae), die auch den vorausgehenden Tag ganz

oder teilweise (s Intercisi dies) zum nefastus

macht, die beiden als Tubilustrium (s. d.) be-

zeictmeten Feste greifen aufierdem auch noch auf

den folgenden Tag hintiber (s. Fissi dies). Alle

diese f. pubfieae gehOren der al testen Religions-

-ordnung an und haben bis zum J. 710 = 44 keine

Vermehrung erfahrcn. Dann aber sind durch

verschiedenen Zeiten verschieden. Im J. 449, in

dem die Consuln ihr Amt an den Iden des Dezem-

ber antraten (s. Mommsen Rom. Forsch. IT 104),

finden die f. Latinae a. d. IV id. Ian. statt (CIL
12 p. 56a = XIV 2236, vgl. Mommsen a. a. O.).

In der alteren Zeit wird sonst das Fest gewohn-

lich im April oder Mai oder Ant'ang Juni gefeiert

(CIL I2 p. 57c = XIV 2238. Liv. XLI 16, 1. XLII
35, 3. 22, 16. XXV 12, 1). Seit 154 treten die

SenatsbeschluB (die Formel lautet seit dem J. 723 20 Consuln ihr Amt am 1. Januar an, daher werden

= 31 regelmafiig feriae ex sfenatus) e(onsulto)

quod eo [die usw.) die wichtigeren Gedeuktage

aus dem Leben und den Kiimpfen des Caesar und
Augustus unter die Staatsfeiertage aufgenommen

und entsprechend (mit dem Zeichen ^P) im Ealen-

<ler verzeichnet worden (Ubersicht bei Mommsen
CIL 12 p. 299); das gleiche ist auch weiterhin

unter den Kaisern geschehen, namentlich sind die

Geburtstage der zu dim erhobenen Kaiser (vgl.

auch die f. L. schon friiher begangen (Marz: Cic

ad Quint, fratr. II 4, 2: Januar: Suet, Caes. 79.

Cass. Dio XLIV 1, 3; Anfang des Jahrs: Cic. ad

fam. VIII 6, 3; abweichend Mommsen Rom.
Forsch. II 105, der annimmt, daB auch nach 154

die alte Ansetzung [nicht vor Anfang April] fest-

gehalten worden sei). In der Kaiserzeit werden

die f L. regelmafiig erst spater (Mai/August) ge-

feiert (CIL is p. 58f. = XIV 2240m). Werner
Mommsen a. a. O. p. 30 If.) als f publicae ge-30De feriis Latinis (Diss. Lips. 1888) 36ff. 57ff.

feiert worden. tiber die Einzelheiten s. Wissowa
Religion u. Kultus der Rfimer 365—381 und die

einzelnen Artikel. [Wissowa.]

Feriae Latinae, haufig auch blofi als Latinae

(i. B. Liv. VIII 11, 15. XXV 12, If. Dionys. IV
49. Suet. Caes. 79; Claud. 4), sowie als Latiar
.{jedenfalls der iilteste Namen, der auch im engern

Sinne fur das eigentliche Opfer am letzten Tage
<des Festes gebraucht wird, Macrob. Sat. I 16, 16.

Das Fest dauert mehrere Tage (Cass. Dio LILT

33, 3. Suet. Claud. 4. Tac. ann, IV 36), zuletzt

drei oder vier Tage (vier Tage nach Plut. Cam.
42; bei Dionys. VI 95, 3 liegt wohl eine Ver-

wechslung mit den ludi plebei xor, wie Werner
a. a. O. 17, 2 hervorhebt, der S. 23 auch in der

Angabe bei Plutarch a. a. 0. eine solche Ver-

wechslung sieht und auf Grund von Livius XLV
3, 2 eine dreitagige Dauer annimmt). Bei Fest-

Cic. ad Quint, fratr. II 4, 2. Cass. Dio XLVII 40, 40 setzung der f. L. durch den Consul wird nur ein

<j) bezeichnet, auf dem Albancrberg (s. o. Bd. I

8. 1309) gefeiertes, dem Iuppiter Latiaris (s. d.)

geweihtes Bundesfest der latinischen Stadte (Varro

de 1. 1. VI 25. Dionys. IV 49). Urspninglich

hatte Alba Longa (vgl.'o. Bd. I S. 1301) als Haupt
<les Latinischen Bundes die Leitung des Bastes,

jiach der Zerstiirung von Alba ubernahm Rom
die Leitung (Dionys. IV 49). daher wird von den

romischen Schriftstellern irrig Tarquinius Priscus

Tag genannt, und zwar der lctzte (Latiar), an

dem das Hauptopfer stattflndet (Liv. XXV 12, 1.

XLIV 22, 16). Die beiden Tage nach den f. L.

gelten als religiosi (Cic. ad Quint, fratr. II 4, 2).

Samtliche romischen Beamte mussen an der

Feier auf dem Albanerberg teilnehmcn (Strab. V
229; Teilnahme der Decemvirn CIL 12 p. 56 a

= XIV 2236, der Praetoren Liv. XXV 12, 1. XLIV
21, 3. 22, 16; Amtsgebaude der Consuln auf dem

Schol. Bob. a. a. 0. : a priscis Latinis), Die
Wiederaufnahme des Festes unter Boms Leitung
ist vermutlich der Erbauung des Tempels des

Iuppiter Latiaris auf dem Albanerberg und des

capitolinischen Iuppitertempels gleichzeitig ge-

wesen (Wissowa Eeligion der Komer 35).

Wahrend des Festes herrschte Waffenruhe in

darf dagegen in Rom bleiben (Gell. XIV 8).
_

Die

Abwesenheit des einen Consuls aus triftigem

Grand hindert indes die Feier nicht iLiv. XLV
3, 2; Augustus war als Consul, durch Krankheit

oder Aufenthalt in Spanien verhindert, viernial

hintereinander nicht auf dem Albanerberg, CIL
l'i p. 58 e = XIV 2210). War keiner der beiden

Latium (Dionys. IV 49. Macrob. I 16. 16). daher 60 Consuln anwesend, so wurde ein dictator feriarum

wird das Fest griechisch auch mit dem Ausdruck
dvoyat bezeichnet (z. B. Cass. Dio XXXIX 30. 4.

XLVI I 40, 6). Die f. L. gehOren zu den feriae

cotteeptivae (s. o. S. 221 If.), d. h. sie werden nicht

an einem bestimmten Datum gefeiert, sondem jiihr-

lich von den Consuln angesagt (edicere Liv. XLI
16, 1; wie Liv. XLI 16, 5 und XLV 3, 2 zeigen,

genugte auch die Ansage durch einen Consul).

Lat inamm causa ernannt (CIL 12 p. 24 zum
J. 497 , vgl. Liv. VII 28. 7). Da in alter Zeit

in jedem Fall, wo die Beamten Bom fiir mehr
als einen Tag verlassen, ein pracfectus urhi er-

nannt werden mufi (Mommsen St.-R. I 663), so

geschieht es auch bei den f. L. Wahrend aber

im iibrigen die Ernennung des Praefecten seit

Einfflhrung der Praetur unterbleibt (s. Praefec-



tus urbi), bleibt das Amt des praefeetits fer>
Latinarum causa bestehen (Werner a. a. 0. 41ff.).

An der Feier nehmen Vertreter aller latini-
schen Gemeinden teil (Lucan. Phais. Ill 87. Liv.
XLI 16, 1; Liste der Gemeinden bei Plin. Ill 69,
vgl. Dionys. IV 49. V 61 ; s. Nissen Ital. Landesk.
II 2, 555 und Art. Latium), auch solche, die
jede politische Existenz verloren hatten, warden
durch Priester vertreten, s. Art. Cabenscs. Als
gemeinsames Opt'er wird — am letzten Tag, s. o.— ein Stier geschlachtet (Dionys. IV 49), ur-

sprunglich von weifier Farbe (Arnob. II 68), spater
werden mit Zustimmung des Senats rote Stiere

geopfert (Arnob. a. a. 0.). Das Opferfleisch wird
an die einzelnen Gemeinden verteilt (Varro de
1. 1. VI 25. Serv. A en. I 211 [visceratio]. Dionys.
IV 49. Cic. pro Plane. 23 und Schol. Bob. zu
d. St, Liv. XXXII 1, 9. XXXVII 3, 4). Aufier
diesem gemeinsamen Opfer bringen auch die ein-

zelnen Gemeinden Opfergaben dar (darauf bezieht

sich jedenfalls aucb Liv. XLI 16, 1, wo von
mehreren hostiae gesprochen wird, wahrend beim
gemeinsamen Opfer [s. o.] nur ein Stier ge-

schlachtet wurde), Senate, Kase, Kuchen (Dionvs.
IV 49), Milch (Dionys. a. a. 0. Cic. de div. 1 1 8.

Schol. Bob. zu Cic. pro Plane 23. Test. p. 194b;
vgl. Helbig Italiker in der Poebene 71). Aucb
das piseatorntm aes (Feat, p, 210 b 1), das statt

der Fische auf dem Albanerberg dargebracht
wurde, ist jedenfalls an den f. L. geopfert worden
(vgl. de Rossi Ann. d. Inst. 1876, 523 iiber den
Fund einer grofien Menge von aes rude auf dem
Albanerberge). Die Opfertiere wurden von den
latiniseben Frauen auf den Albanerberg gefiihrt

(Cic. ad Att. I 3, 1). Bei der Darbringung der
hostiae mufiten die Beamten der einzelnen Ge-
meinden ein Gebet fur das romische Yolk sprechen
(Liv. XLI 16, 1). An das Opfer schlofi sich ein

gemehisamer Schmaus (Dionys. IV 49), aufierdem
gehorte Schaukeln {oseittare) zu den Zeremonien
des Festes, (vgl. Art. Oscillatio). Zum Schlufi
des Festes wurde ein grofies Feuer angeziindet
(Lucan. I 550. V 400). Auch Sklaven war die

Teilnahme an den f. L. gestattet (Fest. p. 194 b
18).

Gleichzcitig mit der Feier auf dem Albaner-
berg fand auch in Rom eine Feier der f. L. statt.

TViihrend dieser herrschte Arbeitsruhe in der Stadt
(Cic. de rep. I 14), und es wurden Spiele veran-
staltet (Liv. V 19, 1); auf dem Capitol wurde
ein Rennen von Viergespannen abgebalten. der
Sieger wurde mit Absinth bewirtet (Plin. n. h.

XXVII 45). Dem Iuppiter wurde bei dieser Feier
in Bom ein Menschenopfer dargebracht, ein bestia-

rius (jedenfalls ein zum Tod verurteilter Ver-
brecher) wurde ihm geschlachtet, eine Xachricht,
die Wissowa (Religion u. Knit. d. R6ni. 109, 3i,

wie mir scheint, ohne geniigenden Grand als ,ge-

wifi apokryph' bezeichnet (Tertull. apolog. 9 ; scorp
7. Minac. Felix 3u, 4. Paul. Kol. 32, 109. Pru-
dent, in Symm. I 396, Iul. Firm. Maternus de
err. prof. rel. 26. Lactant. div. inst. I 21, 3.

Tatian. contra Graec. 29. Theophil. ad Autolyc.
Ill 8. Iustin. apol. II 12. Porphyr. de abst.'ll
56). Vgl. Roeper Quaest. pontif.,38.

War der Ritas der Feier auf dem Albanerberg
nicht genau innegehalten, so mufite eine Wieder-
holong (instauratio , s. d.) stattfinden (Liv. V

17, 2. Cass. Dio XXXIX 30, 4)> z, B. weil der
Magistrat einer Stadt nicht das vorgeschriebene-
Gebet fur das romische Volk verrichtet hat (Liv.
XLI 16, 1), oder weil die Abgesandten einer Ge-
meinde ihren Anteil am Opferfleisch nicht erhal-
ten haben (Liv. XXXTI 1, 9. XXXVn 3, 4), oder
weil die Feier durch einen Sturm gestOrt ist (Liv..

XL 45, 1). Iiber eine solche instauratio ent-
scheidet das Kollegium der Pontifices (Liv. XXXIII

10 1, 9. XLI 16, 1). Die Gemeinde, deren Vertreter
das Versehen verschuldet haben, muS die Opfer-
tiere fur die neue Feier liefern (Liv. XLI 16, 1).
Aufierdem findet auch bei besondexn Gelegen-
beiten, namentUch als Dankfest, eine Wieder-
holung der f, L, statt (Liv. XLV 3, 2. Cass. Dh>
LV 2, 5); z. B. wird im J. 23 das Fest zweimal
begangen (CIL 12 p. 58 e = XIV 2240), Momm-
sen (Romische Forsch. II 108) denkt dabei an
ein aufierordentliches Dankfest wegen Ubernahme-

20 der tribunicischen Gewalt durch Augustus. Uber
die dreifacbe Feier im J. 149 (CIL I 3 p. 56a.
= XIV 2236) vgl. Mommsen a. a. O. 105 und.
Werner a, a. O. 40.

Seit der Zeit der Decemvirn wurden die Feierrt
der f. L. mit Angabe der leitenden Beamten auf-
gezeichnet, auf Grund dieser Aufzeichnung wurdent
in der Zeit des Augustus die Fasti der f. L. in
Stein gehauen und dann weiter fortgefuhrt. Bruch-
stucke dieser Fasti sind in den Ruinen des Iup-

30 pitertempels auf dem Albanerberg gefunden wor-
den (CIL 12 p. 55ff. = VI 201 Iff. 3879f. = XIV
2227ft.). Vgl. Werner a. a. O. 6ft Mommsert
Romische Forsch. II 97. De Rossi Ann. d. Inst.

1872, 16211'.; Ephem. epigr. II p. 93ff.

Dafi noch im 4. Jhdt. n. Chr. das Fest ge-

feiert worden ist, beweisen die Erwiihnungen bei
den Schrifststellern der Zeit (Macrob. Sat. I 16, 6.

Prudent, in Symm. I 396. Firm. Mat de err. prof.

rel. 26, 2). Die letzte Feier ist vielleicht die
40 von Yirius Nicomachus Flavianus (s. d.) veran-

staltete, der 394 von Theodosius besiegt wurde,
Vgl. die Anspielung in dem Gedicht Anthol. lat.

I 4, 122 Riese und dazudeRossi Ephem. epigr.

II p. 101. Mommsen Herm. IV 350.

Das gesamte Material iiber die f. L. ist zu-

sammengestellt in der angefiihrten Dissertation,

von Werner. Aufierdem vgl. Wissowa Religion
u. Knit. d. Romer 35. 109f. Marquardt Staats-

verw. Ill 295ff. Preller-Jordan R5m. Mytbo-
SOlogie I 21 Iff. Aust in Roschers Lex. II 686.

Ruggiero Diz. epigr. Ill 53ff. Jullien bei

Daremberg-Saglio Diet. II 1066. [Samter.]

Fericius, Praefectus gentis in Africa, auf
Befehl des Magister militum Theodosius urn das
J. 373 als Anhanger des Usurpators Firmus hin-

gerichtet. Animian. XXIX 5, 21. 24. [Seeck.]

M. Feridius, rOmischer Ritter, machte 703-

— 51 als junger Mann eine Geschaftsreise nacK
dem Osten und erhielt von M. Caelius Rufus eine-

60 Empfehlung an den kilikischen Statthalter Cicen>
(ad fani. VIII 9, 4) ; wahrscheinlich derselbe war
Eriegstribun der XL Legion im Pernsimscben.
Kriege 713 = 41 (Schleuderblei Ephem. epigr.

VI 76 = CIL XI 6721, 25). Bei der Seltenheit
des Namens konnten andere M. Feridii CIL VI
17887—17889. XIV 3766 mit ihm zusammen-
hangen. [Monzer.}

Ferinug sinus s. OrjQuodrje xoXnos.

2217 Feritrum ieroma aaio

Ferttrmm, Stadt in Samnium, ungewisser

Lage, nur erwahnt (zusammen mit dem gleich-

falls sonst unbekannten Milionia) von Liv. X 34

<im J. "294 v. Chr.). [Hiilsen.]

Fernovineae, topischer Beiname der rheim-

schen Matronen auf einer Inschrift aus Mecken-

lieim, Klinkenberg Bonn. Jahrb. 87, 215. Sie-

bourg Korr.-BL d Westd. Ztschr. 1889, 228.

Klinkenberg denkt an das nordbstlich von

barschaft des capenatischen Heiligtums, im alten

Sabinergau (darum rechnet Varro de 1. 1. V 74

F. zu den Gottheiten sabinischer Herkunft und

pragte P. Petronius Turpilianus, dessen Geschlecht

von Sabinern abzustammen behauptete, den Kopf

der F. auf seine Miinzen, . s..u.), lag die aus

mehreren arcliaischen Inschriftcn (CIL I 1307

1309 = IX 4873—4875) bekannte Kultstatte

von Trebula Mutuesca (zu ihr gehort vielleicht

Meckenheim gelegene Dorf Wershoven, das im 10 der ratselhafte pious Feronius bei Fest. p. 197,

T ^Ar.ir.j!A..— -k^ft. ^on.Q n D VfiTiTiP airh pin dftr dann mit dem mens Martins von liora
J. 1197 Verlisbovem hiefi; daraus kOnne sich ein

literes Vernishovem ergeben. Diese Verrnutung

ist ebenso gewagt, wie die von Siebs (Ztschr.

f. deutsche Phil. 1892, 443), die F. konnten als

.Spenderinnen des Firneweins' gedacht werden.
[Ihm.]

Feronia. 1) ^tjomvia xo/.is, Stadt an der

Ostktiste von Sardinien, nur genannt von Ptolem.

Ill 3,4 p. 379 M. ; nach De la Marmora iden-

tisch mit Portus Luguidonis. [Hiilsen.]

2) Feronia (Feronia Verg. Hor. Sil. Ital,

4>nQ (ovia Ptolem. Ill 1, 43. 3, 4; aber <Psgcovia

•oder -veia Strab. Dion. Hal.; Feronea CIL I

1307 = IX 4875), italische Gflttin wahrschein-

lich etruskischen Ursprunges (W. Schulze Zur

<3resch. lat. Eigennamen 165), deren Dienst bei

Etruskern, Umbrern, Picentern, Sabinern, Ve-

stinern und Volskern nachweisbar ist; auch der

Ortsname F. in Sardinien (Nr. 1) gelit vielleicht

der dann mit dem pieus Martins von Tiora

Matiene bei Dion. Hal. I 14, 5 znsammenzustellen

ware), wahrend vereinzelte Zeugnisse iiber den

ganzen nordostlichen Teil des mittleren Italien

verstreut sitid: so kennen wir ein ddubrum Fe-

roniai bei Amiternum (CIL I 1291 = 1X4321;

vgl. IX 4180), eine flamfinica) FeronfiaeJ mu-
nicipi Septempfedani) in Septempeda (CIL XI

5711f.), Weihinschriften aus Aveia (CIL 1X3602),

20Mcum (CIL XI 5686 a), Pisaurum (CIL I 169

= XI 6299). Abgesondert weiter siidlich liegt

das Heiligtum bei Tarracina (F. dort als Orts-

name bei Tac. lust. Ill 76. Geogr. Eav. IV 34

p. 277, 6; nach Dion, Hal. II 49, 5 Griindung

iiberseeischer Einwanderer aus Sparta, welche den

Ort ano rijg nelayiov fpoQ-qaeoK zunachst <Poqo)-

via nennen, woraus dann $sgwvia wird), mit

einem heiligen Hain (Verg. Aen. VII 800 virUi

gaudens Feronia luco und dazu Serv.; durch

auf etruskischen Kinflufl zuruck. Der Hauptsitz 30 Verwechslung von lueus und laeus ist bei Vid.

ihres Kultes scheint der heilige Hain der Gottin

"bei Capena am Soracte im siidlichen Etrurien

{litem Oapenatis Cato frg. 30 Peter; lueosque

Capmos Verg. Aen. VII 697), spater als eigener

Ort Lucus Feroniae (s. d.) genannt (Bormann
€IL XI p. 570f.), gewesen za sein. Leider wissen

wir von den Formen und Einzelheiten des dortigen

Gottesdiensfces nichts, da die Angabe des Strabon

V 226, daB die Geweihten der Gottin mit nackten

Seq. p. 153. 10 Riese Feronia Terraeinae miter

die lacus geraten), einer Quelle (Hor. sat. I 5,^2-1

und dazu Porpb. hodieque autem paulum citra

Tarraeinam fons Feroniae est) und einem Tempel

(Plin. n. h. II 146 inter Tarraeinam et aedem

Feroniae. Ps. Acr. zu Hor. sat. I 5, 24: fanum
Feroniae est in tertio miliaria a Tarracina)-,

in diesein stand ein Sessel mit der^ Inschrift

bene meriti servi sedcant, surgant liberi (vgl.

Fiifien unbeschadigt fiber gliihende Kohlen ge-40Baecheler Rh. Mus. XLI 11.), auf dem die

wandelt seien, oftenbar auf Verwechslung mit

4em benachbarten Kulte des (gemeinbin als

Apollo bezeichneten) Gottes vom Soracte (s. d.)

berubt; wir erfahren nur, dafi das Heiligtum in

hohem Ansehen stand (Prodiglen Liv. XXVII
4, 14f. XXXIII 26, 7) und grofie Reichtumer

besafi (Liv. XXVI 11, 8f. trmplum ea tempe-^

state indutum divitiis, Capenates aliique qui

occolae eius erant, primitias frugam eo dona-

Freigelassenen mit geschorenem Haupte das

Zcichen der Freiheit, den pillcus, zn empfangen

pflegten (Serv. Aen. VIII 564). Diese Beziehung

der Freigelassenen zu F. besteht auch im stadt-

rOmischen Gottesdienste: denn als im J. 537

= 217 auf Grund schwerer Prodigien unter andern

Suhnungen bescblossen wurde, dafi die romischen

Matronen aus freiwilligen Beitragen der Iuno

Regina vom Aventin ein Weihgeschenk dar-

ma alia pro eopia portanies multo auro argento- 50 bringen sollten. wurde nmzugeiugt dati die ti-

que id exomatum habeba?it: Pliinderung durch

Hannibal im J. 543 = 211 , Liv. a. a. O. Sil.

Ital. XIII 88ff.)» sowie daB mit dem Jahresfeste

-ein groBer Markt fiir die benachbarten Volks-

stamme verbunden war (Liv. I 30, 5. Dion. Hal.

Ill 32, 1. Strab. a. a. O.J. Aus der Nahe stammt
•die Weihinschrift eines Hermeros Ti. Claitdii

Caisaris Aug. Germanki serfvus) Thiamidia*

nits an F. aus Kepet, CIL XI 3199, wahrend in

bertinae in gleicher Weise unter sich eine Geld-

sammlung veranstalten sollten, unde Feroniae

donum darctur (Liv. XXII 1, 18; auch die einzi^e

erhaltene stadtromische Weihung an F. CIL VI

117 ruhrt von einer ancilla hen. Der Tempel,

den diese AnorJnung voraussetzt, lag auf dem

Marsfeld (Fast. Arval. z. 13. November: Feroniae

in [ca]mp(b) f
vgl. Mommsen CIL I2 335.

Hul sen -Jordan Topogr. I 3, 483) und war

dein stark mit etruskischen Einfliissen durch- 60 ebenfalls mit einem heiligen Haine verbunden

setzten Praeneste Verehrung der F. sich nicht

nachweisen lafit (denn die Inschrift Orelli 1756
= CIL XIV 284* ist gefalscht) ; aber in der von

Vergil Aen. VIII 56 Iff. nach Varro wiederge-

gebenen Erzahlung von Herulus, dem mit drei-

fachem Leben ausgestatteten Sohne der F., steckt

nach W. Schulze a. a. O. vielleicht ein Stuck

lokaler Tradition. In der unmittelbaren Nach-

(Grabschrift eines Epigonus Volusianw opertfsj

exactor ah luco Feroniae Notiz. d. Scavi 1905,

15). Aufierhalb der Grenzen Mittelitaliens be-

gegnet uns F. nur an einer Stelle, in Aquileia

(denn die Altare von Montona CIL V 412 lunoni,

Feronfiae] und von Teurnia in Noricum CIL
TTT Suppl. 13519 Feroniae, Iano konnen als von

Aquileia beeinfluBt angesehen werden), wo nicht
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Dezweiteln, dab I mer als Quellgottm gefafit Befragung des Fulgentius in solch einer An^Pwurde, wozu ihre Verehrunsr in Hainen und an lA<r™wS™a a;, Tf„„„ i„!_T__
S
°i
Cn
./V^F An?e~

^ ^^^^b ^ ™ v - ^cu - V -L -11 JO'i laatios gewesen. Am neruhmtesten ist F o-p

f?"!"^ »*»»?* * Campaniae zu Ehren. worden durch seine bretiaHocanwum eineLnmJedenlalls widersprechen emcr solchen Deutung lung der wichtigstcn SynodalbeSJe fc ™£weder das ganz uncharakteristische Bild (Kopf matischer Ordmmg. moglichS Xekur t aber mit

d, T von P pT • t
al3b

r
lld) d6r ^ttin mf %m*™ Al*abe der Quelle; beS^2den ion P. Potromus Turpihanus urn 734 = 20 eine Sammlung griechischer und eine africanigeschlag^en Gold-mid Silbermln«m (Babelon scher Konzilien, das spateste wohl das z SeaMonn. de la repnbl II 39bC) noch die Er- 523 CMaalien Gesch. d. Quellen u d LiWurklarungsversuche der Alton aelbst, die deutlich d. canoniachen Rechts I 799-802? DieISnur auf Hypothesen beruhen: so hat fur Varros 20 der karthagischen Svnode Ton 525 zd«n "?

'

?^Zr^^-(^-^ VIII 564 F«^ ,vie begehrt damals eine solche anStiSLibeUatem
.

deam died Feronmm quasi Fi- Sammlung in Africa war; die reichliche Heran-

tr4rjf ^ B°zieh™S der^ttin ™ zieW byzacenischer Proviuzialsynoden laftt aber

dfeEAl&^fw r-^^^^^'wl ?Tmnten
'
daB F

"

das Werk e«t unter Bischo?die Erklarung a s /««o PV^o die Mchbarschaft Reparatus von Karthago, etwa 535, absreschlossenmit dem jugendhehen Iuppitcr Anxur von Tarra- hat ; dessen Yorganger* Bonifacms^ar den Byza-mna (Serv. Aen Ml 799 «, W fc-oefcm cenern iibel gesounen. Aufler der brevZiTte-Oa^pamae colebatur Vuer luppUer qzn An- sitzen wir von P. noch eine Anzahl Briefe, zuro

21*
Jw^'V****™™^*, *d est sine Toil theologische Abhandlungen, besonders znrnovactda, quia barbam numquam rasisset, et 30 theopaschitischen und Dreikapitelfrage bei Migne

die^ Ubcrbagungen des ^amens ma Gnechische in weit Tollatandigerem Text bei Mai Script.

t n« iTSt 7? %£rf
Z°^ {^i

V°^rV^ Co^* vet nova collectio ITI 2
»
169-184 zn finden, nnd

gloss, lat. II 71, o0 III 9 27. 290, 72 oder fiinf kleincre Briefe des P. hat im Index schoL

SSTTJt"iS ^' in ?" l
J
Tgl

'^ C0rp
'

V
T*J

sl
"

hiem
"
1871

'
72 P- B-7 A

"
Seiffcrscheid

gloss, lat. V 456
,
J3 500 4* rfc« agrorum sire publizicrt. Die zwei Briefe an Fnlgentius voiv

agFroraw) den Sterapel willkuilicher Erfindung Werken bei Migne lat. 65 zu suchen. Isidorusan sich
:

tmgen.
_

Entaprechend dem Peblen aus- Hisp. de vir. ill. 12 (bezw. sein unbekannter InTer!
reichenden Beweismatenales gehen deshalb auch 40 polator) schcint von F. imr Briefe zu kennen und

einandei ^TSh,% T'l T'% ^ ™St aBch dnich daS Lob: w"/to ™ ™™
?Off M ,'

n fh h f ? Vi
H
S:

aSun±t
J
1

?,

8

,5
ufs ««^Mr« //otkmw a^r^«r nicht auf exegetische

ttfff W D^ , i r\
C ^" S"/

1 ^Mku,te Arbeiten des Manncs
'

er ™ eben liac&t Ful-
32-ff W. Deecke Pahsker 97ff. St ending m gentius ciner der angesehensten Autoritaten des.Eoschers Mytbol. Lesik. I 147,ff C. Pascal katholischenAbendlandes, wofiirbezeichnendauBer
Studi di antichita e imtologia 156. D. Vaglieri dem Brief des comes Regies und der rOmischen
bei Ruggiero Dizion. epigr

-
HI o6f. AVissowa Klerikcr an ihn namentlich auch das ist, daft

RehgionundKultusd.RomerlSlff. [Wissowa.] Abt Eugippius laut Ferr. ep. IV (bei Mai) als,

y, <o£Z o
a

i

n
#
m\\ Art ^eronia Nr

-
2 selbstveratandUch annahm, h\ miisse Kachfolger

oben b. 2218 21ff und Lucus Feroniae. DieSOdes Bischofs Fulgentins in Ruspe werden. E^
angebhche antike Ortsbezeichnung Fanum Fe- ist zwar nur eine alte Hypothese, dafi die ano-romae fur Pietrasanta im (.ebiete von Luna (R e - nym Uberlieferte Vita des Fulgentius (Migne lat

Fv oVaJT™?? stonco-§™S™^o della Toscana 65, 117-150) den F. zum Verfasser habe, aber

iX I* • r/. ^ a
,

uf dem ZeuKllisse des Se - eine durch den Wortlaut seines ersten Briefs a»
talschten Edictum Desidern, Monum. Germ. Leges Eugippius (bei Mai) fast zweifellos gewordene.
1V -- J

*
. , T ^ [Wissowa.] Diese ist zu An fang 533 fertig gewesen; ihr Ver-

teroniae lucus s. Lucus Feroniae. fasser, was gerade auf F. paBt, ein dem Ful-
*erox s

.
lulms (Ti. Iulius Porox, Consul gentius ganz nahe stehender Mann, wenn nicht ge-

suifectus anscheinend 99 n. Chr.), Pompeius borener Karthager, so auch wie jeuer Byzacener,
Ln. Fompeius Ferox Licimanus, cos. suff. mitGOund in seinem sardinischen Kloster um 515 voa
t. Fompomus Rufus unter Domitian) und Ur^ ihm theologisch gebildet (§ 1: Fulgentii pontt-
Sei

i
S

"

a ,2 T7
[Groag.j ficis . . a quo simul mtiriti sumus). In Welt-

...
f.errandus (der Vorname Fulg&tiius wohl irr- anschauung, Theologie, Haltane in den Kontro-

tumheh entstanden su Ficker Ztschr. f. Kirchen- versen bis auf den Stil der Briefe ist er dem
f5^7n-, 02,

i u
n
^t S}

. "£ Zfl
S.

chen 520 Fulgentius verwandfc; die Biographie ist von einer
547 Diakon der karthagischen Kirche ge- far das 6. Jhdt. bewunderangswCrdigen Wabx-
t KT^r TOn Tann

^
na se*zt seme Blutezeit haftigkeit und aein Brief an^en rftS; Reqinuszum J. 547 etwas zu spat an; denn als Facundus Hber das Ideal eines cbristlichen Staatebeamten

2221 ierraria J CSUClllillAl VCIQUO

erweist ihn als einen Mann von Bildung und Ge- VU 12, 3; vgl. I 7, 4. 9 II 9 3) zu der Zmt,

daX^dieafricanischeKirchestehtdatnalsobenan wo Attila in Galhen emfiel, d
.
h. im J. 451S derProiSSialkiTchen, was Charakter und und vermochte es, Arelate durch Uberredung und

w£in TaW
™

Urteil betriffl. [JtiUcher.] freundlicbe Bewirtung des QotenkOnigB gegen

Ferraria 1) Das am weitesten Ostlich vor- dessen Ansprttche zu schutzen (Apoll. Sid. ep. VII

MBS™T«gebirge an der Ostkiiste Hispaniens, 12, 3). Im J. 469 wuide er als Gesandter der

SwMZ«hg
V«» (und Poseidonios) ge^ gallischen Provm.en nach R^geschitckt, um den

uannt, II 91 nach der Hiberuamtodnng
:

iade se ^^^ »'uSf^^ J IvI^Lnt « in
in terras pefagus insmuat et primum magna vgl. Bd II S. 148b). Um das J. 4/5 sc^eim; ei m
IvduadmiJnm mm in duos-sinus promwi- 10 den geistlichcn Stand eingetreten zu.aein (Apoll.

Bin. Ill 21 wird das Vorgebirge nicM genannt. ^. „---«„ v -• -

FPjtrint\
Die beiden Busen konnen nur die des Sucro und Fertani (Phn. n. h. HI 130 statt FeUrmi)

Tader sein; also ist das Kap de la Nao gememt, s. Feltria.
,

zwffchen Luccntum (s. d.) und Dianium (a. d.), Fertor, KtlstenflnBchen in Ligunen ostlich

Tis en Kahe Poscidonlos das Vorhaniensein 20 von Genua
,
jetzt Bisagnc,,

Phn II 48 [HulsenO

von Eiscngruben angemerkt batte (Strab. Ill 159 Fertor Resins (CIL I« p 202 el XLI. Auct.

Zviov hov mlpeTa et<pvij\. Ob das zuerst do praen. 1. Auct de vir. ill. 5.4) s. o. Bd. I

bei e eph' Byz. s. {T^lJr dxo^oiov y.al S. 597. 60ff. und Mommsen zurlnschr.; He m.

^X/?o/4 genannte und danach von Ptole- XVI 17 = Histor. Scbnften lb. [Mnnzer.]

2 a dfe Ktete der Ilercavonen gesetzte Ts- Fertur, KiiatcnfluB in Apuhen, mnndet nach

^oTorko, und der da.u gehorig^e 7kr^e«C einem Laute von 98 km westhch vom Garganus,

huVai d"lG) hierliergehorenr auf die bei Ptole- etzt Fortore. Nur crwahnt bei Plm UI 103,

nais^glei h die HibSaamnndimg folgt, ist sehr wo die Yulgata Fr»*> hat (Jfertar ™d. Pans

zweifelhStj .lev Hafen und das Vorgebirge der Fer . . . Leid.). N 1S sen Ital. Lande k II.7/8.

Dunkelheit — andcre ganz haltlose Erklarungen 30
. .

T^S™^J
.
f

de, Kamens von Movers bis Karl Muller in Feryir, \olk m Skandinavien Iordan Get

dessen Amnerkung zu der Stelle - beruhen viel- III 22 (vgl die Bemerkung Mullenhoffs im

leicht nur auf Mifverstandnis eines Dicbterwortes Index der Mommsenschen Ausgabe p. ,9).

liber die finstern Nebcl des Westens. [Hubner.] Zens s Die Deatechen 159 503
.
o05. Mullen

-

2) Eine von Iustinian befestigte Ortschaft im hof 1 Deutsche Altertun sk. II 53,
Bremei Ethno-

Bezirke von Eemesiana (Bela Palanka) in Moesia graphie der german. fatamme § 104. ^ach Z euss

fupTrior, Procop. de aedif. 284, 33 <feeeae fo. leicht verschneben fur Famr oder Fa™ (?)
;

er

Uber die Minen dieses Gebietes vgl. C. Jirecek vermutet Identitat nut den tovwu d Ptole-

\rch-eniffr Mitt. X 80; Die Romanen in den maios (a. Favonae). L i? J

SkStenIMmatienswahrenddesMittelalt.ersI15.40 Fescennia, willkurlich angenommener Name,

rPatsch.] Martial. I 88. ,.,,., )J , I

3) Ort im Sudosten von Sardinien, XX mp. Fescennini versus, altitahsche Hoch^its-

Nahe T^^rheute Tiklat) lag, Ammian. ?amen yon d?/aV^^^^ e^n
™S

Marc XXIX 5 11 Tab Pent: es ist die Dsclier- im sudlichen Etrurien fuhrten (ben. Aen VU

aschcra- (Diuruiura-) Kette im Lande der Ka- 695 Feseenninum opptdum est
,
uU nuptmha

bvW. an der Grenze der Provinzen Algier und 50 inventa sunt earmma, Paul. p. 85_ Fescenmni

Con'stantme. S. Cat La Mauretanie Cesarienne versus, qui eancbantur m nuphis ex urbe

22. Unsicher. ob hierher gehBrig Fcrfrjatenses Fescmmna dicuntur allot t,
siceideo dtett, quia

wis s Fera tenses [Dessau.] fascinum putabantur arcere. Porph. zu Hor.

Ferreolus.TonantiusFerreolus.GalliertApoll. epist. H 1, 145 dicta autem feseenmna ab op-

Sid, ep. I 7, 4). Tochtersohn des Afranins Sy- pido Fescennmo, tmde primum P^esserwitr,

agriusf der im J 381 Consul gewesen war (Apoll. vgl. A. Rossbach R0m. Ehe (1853) 340ff

Sid. ep. I 7, 4. VII 12, 1; carm. 24, 36; vgl. W. Deecke Die Falisker (1888) lllff. Wo

Seeck Symmachus CIX), vermahlt mit Papia- das Wort mi lebendigen Sprachgebrauche vor-

ep. VU 12, 1), dessen Frau denselben JNamen nupnis nouont ^uyu^,^~"«» "™»"""

ftthrte (Apoll. Sid. ep. V 16), also wahrscheinlich p. 119ff-^ezeichnet« to^^
mit ihr verwandt war. Sein einer Sohn hiefi To- 61, 122. Sen. Med. 107ffCalP Place 46. Axnob.

nantius (Apoll. Sid. carm. 24, 34; vgl. ep. II 9, IV 20. Auson cento nupt, p 215, 3 Peip Symm.

7. IX 13. 15, 1), doch werden von diesem auch or. pro patre 13 p 33d, 12 feeeck. Mart Cap.

Briider erwahnt '(Apoll. Sid. ep. II 9 7); er war IX 904 914 ApoU Siton. ep^t I 5 f la Dneont

also nicht der einzige. F. war Praefectus prae- carm. 6, 71. 8, 644. 10, 288, vgL mvhfescfw-

torio Galliarum (Ap^ll. Sid. carm. 24, 35; ep. mntcoia Dwne Sid. Apoll. carm. 12, 2). Da



jedoch an diesen regelmaBig die Ausgelassenheit
(hcentia Sen. Med. 109. Mart. Cap. IX 904,
vgl. Claudian. fesc. 4, 81; petulantia Auson.
a. a 0.) und Frechheit des Scherzes (prooax
Catull. 61, 122; dioax Sen. Med. 113) hervor-
gehoben wird, hat man feseennini (versus) ver-
einzelt auch zur Bezeichnung keeker Spottgedichte
gebraucht, wie sie der Kaiser Augustus {Macr. Sat.
II 4, 21) und der aus Falerii stammende Dichter

* estungs&neg 2224

Festi dies. Da festus (Gegensatz profestus,
vgl. profanus) etyniologisch zu feriae (urspriing-
lich fesiae) gehOrt, sind f. d. dasselbe wie feriae
(Cato bei Plin. n. h. XVIII 40 qui profestis
diebus ageret, quod ferwtis deberet. Varro de
r. r. I 16, 4 profestis diebus ambulet feriata.
berv. Georg. I 268 sunt enim aliqua, quae si
festis diebus fiant, ferias polluant. Fest p 253

epist. \ni 11, 6), und der' alte Cato hatte sogar
das Wort Fescmninus direkt im Sinne von
,Frechling< angewendet (Macrob. Sat. in 14, 9
Fest. p. 344 b 3). Was aber Livius VII 2, 7
und Horaz epist. H 1, 145ff. von F. zu erzahlen
wissen, die bei landlichen Festen altemis versibus
vorgetragen worden seien und eine Vorstufe dra-

camque eoncessi. laid, de nat. rer. 1, 4 = Suet,
fxg. p. 155, 1 Reiff. profesti dies festis eontrarii
%d est sine rdiyimie, festi taniundem otii et reli-
gtonis sunt Cic. Pison. 51 dies . . quasi deorum
immortalium festi atque sollenmes) und als nefasti
dem menschlichen Gebrauche entzogen (Fest. p. 253
Seir. Georg. I 268). Doch bat der gewohnlichemasher Poesie gebUdet h«te„, if£t 20S^kgXU *£££ZCgTe/lSS
der feriae als den wcltlichen Teil frohlicher Fest-

Darstellung der Anfange des griechischen Dramas
auf Italien iibertrug und wie zu den die Tragodie
vorbereitenden adrv(>oi in der satura (s. d.), so
zu den yaMixd, aus denen die Komodio hervor-
gegangen sein sollte, in den F. das Gegenstuck
fand, indem er das Wort von fascinum ableitete
(Paul. p. 85, vgl. 86 fescemnoe voeabantur, qui

feier im Auge gehabt. und so erklaren sich Zeug-
nisse wie Serv. Georg. I 268 feriae deorum causa
mshtuuntur, festi dies hominum quoque. Paul.
p._86 aliae (feriae) sunt sine die festo, at nun-
dime, aliae cum festo, ut Saturnalia, quibus
adiungebantur epulationes ex. proventu fetus pe-clpnpiio^o /•„„,«,, 71 -—"---., *«,« uuvmupsvuimur epuiaitones ex. proventu n

F^toTlt^XXI^rP^ T?\ d»™ber »«,»,. fr,VUmiuc (vgl. Mac£b. Sat. 114,-11

drickson Americ. Jonrn. of Phiiol XV 1894
Iff. XIX 1898, 285ff., die Quellenfrage ist auch
nach der erneuten Behandlung der Frage durch
F. Leo Henn. XXXIX 1904, 63ff. noch nicht vflllig
geklart. An der sprachlich mehr als bedenklichen
Herleitung von fascinum halt auller E. Hoff-
mann (Rh. Mas. LI 1896, 324), dessen vollig
konfuse und haltlose Xombinationen weder An-
fuhrung noch Widcrlegung verdienen, auch M.

feriatus fuerit). Non. p. 434 profesti sunt a
feshvitata vacui. Wenn nach Gell. II 24. 14 die
teas lulia^ sumptuaria fiir die Tafel Kalendis
Mibus Nonis et aliis quibusdam festis einen
groBeren Aufwand gestattete als diebus profestis,
so erstreckt sich bier der Begriff der dies festi,
da die Kalendae und Nonae nur teilweise zu den
feriae publicae gehOrten, weiter als der der feriae,
wahrend er Corp. gloss, lat. IV 75, 27 feriae5ehan.flo.dh. d rent^VX:^^^^

nltl
S Dl

.

0n,
«
deS P '

4?9
'

13 K
" naCh welcher satz 2ur Arbeitsmbe d eTaSe und weltSlescenmnus em Synonymon von amphimaerus, Festfeier bezeichnet.

l

^WiLovrnamphimeres oder creHcus gewesen ware, ist un-
verstftndlich. [Wissowa.]

Fescenniuin (<t>aoyJvviov Dion. Hal. I 21),
Stadt der Falisker in Siidetrurien, friih unterge-
gangen (doch von Plin. Ill 52, der Fescertnia
schreibt, unter den noch existierenden Ortschaften
aufgefuhrt), ungewisser Lage. Meist (so bei Pau-

der dort erfundenen Feseennini versus (s. d.).
Vgl Dennis Cities and cemeteries of Etrurie 1

2

115—123 (der die Piuinen zwischen Borghetto und
Corcbiano F. zuteilen nUichte). Deeeke Die Fa-
lisker 46f. [Httlsen.]

Fesseitanum (oppidum), in Numidien, unbe-
kannter Lage. Bischofssitz im 5. Jhdt., Not. episc.
Num. nr. 12 in Halms Victor Vitensis p. 64.

[Dessau.]
Festi (<Pi}oToi), nach Strab. V 230 Kame eines 60

Ortes zwischen dem 5. und 6. Meilenstein von
Rom, an dem die Ambarvalia gefeiert wurden,
weil hier die Grenze des alten Stadtgebiets ge-
wesen sei ; von den Neueren meist mit dem Hain
der Arvalen an der Via Portnensis identifiziert.
S. Hen z en Acta fratr. ArvaL 46f. Jordan To-
pogr. I 1, 289f. II 236. Nissen ItaL Landesk U
498. Wissowa Eelig. d. Rom. 486. [Hfllsenj

Festinus s. Festus Nr 10.

Festivus s. Aurelius Nr. 130.
Festuca. 1) = vindicta; s. d.

2) Eine Ramme (davon festucare, festueatia)
zum Feststampfen des Erdbodens (Cato de agri
cult. 18. Vitruv. Ill 3, 1. VII 1, 1. 4, 5. X 2, 3
Plin. 11. h. XVII 87. XXXVI 188) und der Fufi-]„„" « vaZ r~ vfr%:; T " ™ LlilJ

- "• u
- AV11 °'- AAA. vi 188) und der FuG-

Zl
P
hV f 5 a

Aen
-i

1T ^?).erwahnt wegen 50 bftden (Cato a. O. 28. Plin. n. h XXXVI 185)der dort erfundenen Feseennini versus is A\ ™fl ...Irinr Twll,..^.'^;, i8,^und zum Einrammen von Pfahlen (Caes. bell. Gall.
IV 17, 4). Uber die Form ist nichts bekannt,
und es werden wohl Gerate verscbiedener Art mit
diesem Namen bezeichnet : zum Feststampfen von
Erde und FuBboden diente wohl eine Handramme

;

fiir das Einrammen von Pfahlen ist es unver-
meidlich, an ein mit einem Seil uber eine Rolle
aufgezogenes Gewicht zu denken. [Mau.]

3) s. Graser.
Festungskrleg. I. In der alteren griechi-

schen Kriegsgeschichtc spielen Belagerungen eine
untergeordnete Rolle. Nur selt«n entschlofi man
sich, den Gegner in seiner Stadt aufzusuchen,
lhm diesen letzten militarischen wie politischen
Stutzpunkt zu entreifien und ihn so zu verniehten.
Ein solches Unternehmen war stets langwierig!
War ea nicht gelungen, sich der Stadt gleich
durch Uberrnmpelung zu bemftchtigen, so mnSte

2225 Festungskrieg Festmigskrieg 2226

man daran gehen, sie einzuschliefien, entweder
von alien Seiten oder doch auf der Landseite,
wobei dann der Plotte die Absperrung von der
Seeseite zufiel. Bei langerer Dauer war man ge-
^wungen, die provisorischen Einschliefiungswerke,
Blockzaune und Verhaue, durch feste Mauern aus
Stein oder Lehmziegeln mit Graben innen und
aufien zu ersetzen und die EinschlieBung so lange
energisch aufrecht zu erhalten, bis Hunger oder
Verrat die Stadttore offnete. Es konnte recht 10
lange dauern, bis es zur Eapitulation kam ; Thasos
und Potidaia ergaben sich im dritten Jahre. Sa-

mos fiel scbon im ncunten Monate. Zu der Lang-
wierigkeit und dem keineswegs immer sicheren
Erfolge einer EinschlieBung kam als weiteres be-
denkliches Moment die Kostspieligkeit ; abge-
sehen von alien anderen materiellen Verlusten
hatte die Blockade von Samos (440/89) 1200 Ta-
lente gekostet, die von Potidaia (432—429) 2000
Talente, d. h. nach Xen. anab. VII 1, 27 die 20
regelmaBigen Einnahmen des Staatsschatzes von
zwei Jahren. Erst bei den Belagerungen aus
der Zeit des Peloponnesischen Krieges hat man,
soweit wir sehen kOnnen, versucbt, nach vorher-
gegangener provisorischer EinschlieBung sich den
Eingang in die Stadt dadurcb zu erzwingen, dafi
man durch Anwendung eines Sturmbockes ein
Stuck der Stadtmauer erschutterte und zu Falle
brachte [wenn Ephoros schon bei der Belagerung
von Samos durch Perikles oder gar der von Paros 30
durch Miltiades Sturmbocke und Maschinen an-
gewendet sein laflt (Diod. XII 28. Plut. Pericl.

27. Steph. B^yz. s. ITdgog), so widerspricht dies
der besseren Uberlieferung und ist eine seiner
beliebtcn .Modernisierungen' (En dem an n Bcitr.
'/. Kritik des Ephoros, Marburg 1881, 12)]. Aber
die Anwendung derartiger mechanischer Hilfs-
ntittel (uijyaval) stieB auf mannigfache Schwierig-
keiten; bei hochgelegenen Stadten muBte man
erst einen Damm aufschutten, um iiberhaupt an 40
die Stadtmauer heranzukommen. Bei anderen,
wie Mantinea im J. 385, machte ein nasser Graben
eine Amiaherung iiberhaupt unmOglich. Daher
zog^nian noch in der ersten Halfte des 4. Jhdts.
in Grieclienland dem unsieheren Mittel eines An-
griffes das langsamere einer regelreehten Blockade
vor, wie die Belagerung von Mantinea und die
um 350 geschriebene Sohrift des Aeneas deutlich
erkennen lassen.

Ein lebrreiches Beispiel einer Belagerung dieser 50
alteren Zeit ist die von Plataiai 429 (Thuc. II
71ff. Ill 20ff. 52ff. Muller-Strubing Jahrb.
f. Phiiol. 1885, 287ff. Wagner Progr. von Do-
beran, 1892 u. 1893). Anfang 429 war das pelo-
ponnesische Heer vor der Stadt erschienen. Zu-
nachst wurde ein Bloekzaun, zu welchem die
Baume der Umgebung das Material lieferten, rings
um die Stadt errichtet. dann gegen einen Teil
der auf einem Felsrand aufsitzenden Mauer ein
Damm aufgeworfen, zu welchem das Holz vom 60
Kithairon heruntergeschafft werden muBte ; seine
Herstellung erforderte 70 Tage Arbeit. Den Ver-
such, von diesem Damm aus wie an anderen Stellen
mit Sturmbocken gegen die Stadtmauer vorzu-
gehen, vereitelten die Gegenmafiregeln der Pla-
taeer; ebenso miBgliickte ein Versuch, die Stadt
in Brand zu stecken. Es blieb also nichts flbrig
als eine regelrechte Blockade der Stadt, welche

etwa 500 m Umfang hatte. Zwei zinnenbewehrte
Mauern aus Lehmziegeln in etwa 3i/

2 m Abstand,
mit Tfirmen, welche in bestimmten Zwischen-
raumen quer auf der Mauer aufsaBen, wurden
rings um die Stadt aufgefuhrt in einer Lange
von etwa 2000-2500 Metern ;" das Rollmaterial zu
dem Bau, welches dann gleich an Ort und Stelle

geformt und getrocknet wurde, lieferten zwei
Graben, welche innerhalb wie aufierhalb der Ein-
schlieBungsmauerausgehoben wurden. Nach Fertig-
stellung dieser Mauer, nach Thukydides Mitte
September 429, blieb nur ein Beobachtungskorps
vor der Stadt ; der zum regelmaBigen Wachtdienst
auf der Einschlieiiungslinie bestimmte Teil wurde
in dem Raum zwischen den beiden Mauern unter-
gebracht, ein Pikett von 300 Mann lag auBer-
halb in Alarmqu artier. Nachdem von den etwa
500 Verteidigern, welche seit Beginn der Bela-
gerung aliein in der Stadt geblieben waren, es

der einen Halfte im Winter gelungen war, sich

durchzuschlagen, kapitulierte der Rest im Sommer
428 aus Mangel an Lebensmitteln.

Die entscheidende Wendungin der Geschichte
des griechischen Belagerungskrieges erfolgte da-

mit, daB an die Stelle der EinschlieBung der ganzen
Stadt der frrmliche Angriff auf einen Abschnitt
der Stadtmauer trat. Den AnstoB hierzu gab der
furchtbarc, unwiderstehliche Angriff der Karthager
auf die Griechenstadtc Siziliens 409—407. Diese
neue Angriffsweise zerfiel nach vorlaufiger Ein-
schlieBung der Stadt gleichsam in drei Abschnitte.
in denen sie gewaltige, mechanische Hilfsmittel
verwendete: Vorbereitung des Angriffs, Heran-
fiihren der zum Breschelegen nfitigen Maschinen,
Herstellung der Brcsche. Gewaltige Holztiirme,

welche die Stadtmauer uberhtihten, wurden so-

weit herangeschoben, daB von ihren obersten Stock-
werken aus Bogenschiitzen und Schleuderer die
Vcrteidiger der Stadtmauer unter wirksames Feuer
nehmen, sie vertreiben konnten ; unter ihrem
Schutze wurden sodann Scbutzdacher vorgetrieben,
das Geliinde fur die nachfolgenden groBen Ma-
schinen einzuebnen, den Stadtgraben zuzuschiitten.

War man so bis an den Full der Stadtmauer
herangekommen, so begannen die Arbeiten zur
Herstellung einer Bresche: entweder untergrub
man unter Schutzdachern eine Strecke der Stadt-
mauer, stutzte das Untergrabene mit Balken und
brachte dann durch Anzunden dieser Stiitzen die

Mauer zu Fall, oder durch die StoBe gewaltiger,
eisenbeschlagener Sturmbocke,welche unter Schutz-
dachern hingen, erschutterte man das Gefiige der
Mauer, bis sie naehgab (vgl. das einzelne unter
Xe/.ojv}] ,'E?.£xo/. is, Kg tog, 2 a fi fi vxn, I roat.
Tovnava). Den mit aller Energie gegen die

Bresche hin ausgefuhrten Sturm unterstutzte man
dadurch, daB man die Turme bis an die Stadt-
mauer heranschob und von ihnen aus mittelst Fall-

briicken den Zugang zur Mauer zu ge winnen suchte.
Der erste. welcher diese neue Angriffsweise

aufnahm, war Dionys von Syrakus ; zu den An-
griffsmitteln, welche er den Karthagern entlehnte,
fugte er die damals in Syrakus erfandenen Ge-
schtitze, welche ihm die JlOglichkeit gaben, den
Kampf gegen die Verteidiger der Stadtmauer
schon aus grOBerer Entfenmng und mit grOBerem
Nachdruck zu erOflnen. Seine Belagerung von
Motye 397 bezeichnet den Beginn der zweiten
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PeriodedesgriechischenBelagerungskrieges. Nach- Arrian. II 26). Der erste Techniker, welcher una

dem es dem Dionys gelungen war, die kartha- genannt wird, ist der Thessaler Polyeidos, wie

gische Flotte durch geschickte Manover von Mo- es scheint, im Stabe Kenig Philipps ; seine Schiller

tye zu entfernen, gewann er durch Aufschilttung Charias und Diades, der Erfinder der zerlegbaren

eines breiten Darnmes Zugang zu der auf einer Turme, begleitcten Alexander auf semen Ziigen;.

Insel, etwa 1000 m vom Festland, gelegenen Stadt

;

em anderer Teclmiker Alexanders war der Ma-
auf diesem liefi er sechsstockige Turme gegen kedone Poseidonios, der einen eigenartigen Be-

die Stadtmauer heranschicben. Wahrend von deu lagerungsturm, eine Verbindung von Schutzdach

Turmen Bogenschutzen, von ebener Erde aus Ge- und Turin, erbaut hatte. Der beruhmteste war

schiitze in Tatigkcit traten, wurden unter Schutz- 10 der Atheuer Epimachos, der Erbauer der gewal-

dachern Sturmbocke an den Fufi der Stadtmauer tigen Helcpolis vor Bliodos.

gebracht. Trotzdem dafi ein Stuck der Mauer Nach der Art und Weise des Angriffes richtete

niedergelegt worden war, niiBlang der Sturm; sichnaturgemaBdieVerteidigung, undsolassen

urn gegen die hinter der Bresche liegenden hohen sich in der Geschichte der Verteidigung der Stadte

Hauser. welche fortifikatorisch hergerichtet waxen, dieselben Perioden unterscheiden wie bei deren An-

gegen die Barrikaden in den einmundenden Strafien griff. Beide Perioden haben in der erhaltenen Lite-

mit Maschinen vorgehen zu konnen, muBte zuvor ratur ihre charakteristischen Vertreter, die altera

die Bresche eingeebnet, durch sie die Turme hinein- in der urn 350 geschriebenen Schrift des Aeneas (vgl.

geschafft werden. Nach einem miBlungeuen Ver- o. S. B. I S. 10 19ft'.), die andere in dem iunften Buche

suche, von den Turmen aus mittelst Fallbriicken 20 des Philon aus der zweiten Halfte des 3. Jhdts.,

auf die nachsten Hauser zu gelangen, brachte lierausgegeben von R. Sehoene Berlin 1893; in

erst die zur Nachtzeit ausgefilhrte Ersteigung franzOsischer Ubersetzung mit Anmerkungen von

einiger Hauser mittelst Leitern die entscheidende Rochas d'Aigluti, in Memoires de la socie'te

Wendung, indem jetzt die Barrikaden im Rucken d'emulation du Doubs IV feme sene Qhme Vol., Be-

I 28Gff. 512). schen Landstadt rechnet, wahrend die jungere das

In Griechenland war der erste , bei welchem Ideal einer mit den reichsten Mitteln arheiteiiden

diese neue Angriffsweise Wurdigung und Nach- 30 Verteidigung hinstellt. Die erhaltenen Beriehte

ahmung fand, Konig Philipp Von Makedonien; der Historiker bereichern oder modifizieren diese

seine Belagernngen von Perinth 340 und Byzanz beidenSchrifteninergLebigerundlehrreicherWeise.

339 zeigten, obwohl sie nicht eben gewunschten Die Schilderung, welche Aeneas von den zur

Erfolg batten, den Griechen zum erstenmale ihre Verteidigung angeordneten MaBregeln gibt (vgl.

gauze Fnrchtbarkeit. Aber gleich die erste An- Riistow und Kuchly Griech. Kriegsscbriftst.

wendung enthielt einen bedeutsamen Fortschritt: T. 4) und welche der Wirklichkeit in den meisten

auf den obersten Stockwerken der Turme wurden Fallen entsprochen haben wird, erweckt durchaus

leichte Geschiitze aufgestellt, und es war nur eine den Eindruck, als sei die Stadt vom Anmarsche-

iblgerichtige Weitcrfuhrung dieses Gedankens, des Feindes vollig iiberrascht worden; erst im

wenn Alexander d. Gr. bei seiner ersten grofien Be- 40 letzten Augenbliek geschieht das Notigste, Vor-

lagerung, der von Halikarnassos 334, in die unteren rate werden beschafft, Waifen hergestellt, die ZahL

(rcschosse der Tiirme schweres Geschutz einstellte

;

der waffenfiihigen Burger wird festgestellt, notigen-

damit war den Turmen ihre neue Verwendang falls Sklaven und angesessene Fremde zum Waffen-

als bewegliche Batterien zugewiesen. Von den dienst herangezogen, ein paar Lochen Soldner ge-

zahlreichen Belagerungen Alexanders, von der worben; die im Laufe vielleicht vieler Friedens-

Blockade Thebens an bis zur Ersttinnung der jahre in Verfall geratene Stadtmauer wird aus-

Bergfesten im sk}-thischen und indischen Feld- geflickt, um die Stadt, vor den Toren Graben

zuge, ist die siebenmonatliche Belageruiig von ausgehoben; zugleich stromt das fluchtige Land-

Tyrus 332 ein lehrreiches Beispiel von gleich- volk mit seinen Habseligkeiten herein, .verwandelt

ze'itiger Verwendung von Landheer und Flotte 50 die Stadt in einen Schafstal) und vermehrt die

zu einem mit hiichster Energie durchgefuhrten Zahl der unnutzen Mauler 1

; denn vor dem An-

Angriff (Arrian. II 18ff. Drovsen Alexander I 2 marsch der Feinde Weiber, Kinder, alle Kampf-

282fT. Prutz Aus PhOni/ien *198ff. mit Planen). unfahigen irgendwo anders hin in Sicherheit zu

In der nachalexandrischen Zeit war eine Stei- bringen, wie 429 die Plataeer es gemacht batten^

gernng nicht mehr in der Art der Belagerungs- wird' sich selten genug Zeit und Gelegenheit ge-

niaschinen und Geschiitze, sondern nur noch nach boten haben. Weiterhin wird das Burgeraufgebot

ihrer GrOfie moglich; was etwa Demetrios der zur Verteidigung organisiert, die Jiingcren erhalten

,Stadtebelagerer' 306 vor dem kvprischen Salamis, ihre Posten auf der Stadtmauer, andere besetzen

305 und 304 vor Rhodos verwendet hat, bezeichnet die freien Platze und groBeren Gebaude
;
den

wohl den Hohepunkt des antiken Festungskrieges 60 Einwohnem des Stadtquartieres wird ein Ab-

uberhaupt (vgl. unten liber die Belagerung von schnitt der ilauer fur den Notfall zugewiesenT

Rhodos). die .Eriegserfahrenen und Verstandigsten' bleiben

Mit der steigenden Bedeutung der Maschinen zur unmittelbaren Verfugung der militarischen

warden die aexitexzovEg oder fijjxavojiotoi von Behorden als Reserve usw. Alannquartiere werden

immer gr68erer Wichtigkeit; sie entwarfen nicht bezeichnet, der standige Aufenthalt des Hocbst-

nur die Maschinen, leiteten deren Ban, sondern kommandierenden bekannt gemacht. Meldendann

sie warden anch um Rat gefragt, ob und von Spaher oder Fanale den Anmarsch des Feindes,

wo der Angriff anzusetzen sei (Diod. XIV 48. so werden die Stadttore bis auf eins, das anch
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nur taguber offen bleibt, geschlossen und unter
strengste Aufsicht gestellt ; der Belagerungszu-
stand wird verkundigt, denn man hat nicht nur
den aufieren Feind, sondern auch die ,Verrater'

unter den Biirgern zu furchten ; die Hauptstrafien
werden verbarrikadiert , die Hauser, besonders

an der Wallgasse, zur Verteidigung hergerichtet,

der Wachdienst auf der Mauer geordnet und be-

sonders nachts scharf kontrolliert, teils durch die

ablOsenden Mannschaften selbst, teils durch groBere 10 versuch, besonders zur See, macht, oder seinen
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erschwert jede in ihxem Schufibereich vorgenom-
mene Arbeit, mit dem schweren Geschutz ver-

mag er den feindlichen Turmen und Sehutzdachern r

noch ehe sie an die Stadtmauer herangekommen
sind, in bedenklicher Weise zuzusetzen. Auf das
intensivste koxnmt das Geschutz zur Verwendung,
wenn es gilt, einen feindlichen Angriff abzuwehrert
oder einen eigenen Vorstoli vorzubereiten und zu
untersttitzen, sei es, daB man einen Durchbruchs-

Patrouillen, die vom Hauptquartier die Stadt durch-

ziehen, auf oder an der Mauer ihren Wcg nehmen.
Auffallend ist, dafi so gut wie gar nichts davon
berichtet wird, dafi man sich dem Anmarsche
des Feindes, seinem Festsetzen vor der Stadt,

dem Beginne seiner EinsehlieBungsarbeiten mit
Gewalt cntgegen gestellt habe

;
ganz vereinzclt

ist das Ausriicken der Syrakusier mit ihrer ganzen
Macht zur Sehlacht gegen die Athener, die sich

Angriff auf die feindlichen Maschinen riehtet.

Das wirksarastc Hilfsmittel des Verteidigers ist

das Feuer, und eine in dunkler Nacht mit aller

Energie untcrnoramene Beschiefiung der feind-

lichen Tiirme usw. mit Brandpfeilen und gluhenden
Kugeln vernichtet im gunstigsten Falle in wenigen
Stunden das Werk von Wocben oder gar Monaten
und zwingt den Gegner. die Herstellung neuer
Maschinen mit weit hergeholtem Material von

eben erst im Siiden der Stadt festgesetzt haben, 20 vornc anzufangen. Gegen den StoB der Sturm-
wie spaterhin die Auffiihrung einer Mauer, senk-
recht in die Verlangerung der im Bau befind-

lichen attischen EinschlieBungsmauer, um deren
Weiterfuhrung zu hindern. Hat sich der Feind
vor der Stadt festgesetzt, sie eingeschlossen und
schick t er sich an, Sturmbocke heranzubringen,
so wirft man moglichst groBe ungefiige Steine
vor die Stadtmauer, deren Wegschaffung groBe
Schwierigkeiten macht ; hat er einen Darara auf-

bOcke, den Anprall der schweren Geschosse sichert

man die Manern durch Aufhiingen von weichen
nachgiebigen Gegenstanden , Sacken mit Spreu r

Wollenballen, aufgeblasenen undgefiillten Hauten
u. dgl. Vermutet der Verteidiger aus den hinter
den Schutzdachern und Laufhallen des Angreifers
aufgehiiuftcn, taglich wachsenden Erdmassen, daB>

ein unterirdischer Angriff im Werke sei, so zieht

man innerhalb der Stadtmauer einen Graben. auf den
geschiittet und mit ihm die Mauer erreicht, so 30 die Minengange des Angreifers emmiinden mussen,
untergrabt man ihn, indem man durch ein in die

Stadtmauer geschlagenes Loch oder einen Stollen
die Erde lastenweise wegschafft; bleibt dies ohne
Erfolg, so muB man die Stadtmauer erhohen durch
IIolz- oder Mauerwerk unter dem Schutz von auf-

gestelltem Flechtwerk oder aufgehangten Hauten

;

beginnen die Sturmbocke gegen die Mauer zu
arbeiten, so sucht man sie mittelst Schlingen
abzufangen oder im Augenbliek des ZustoBens

oder man geht mit Gegenminen vor; Richtung
und Lage der Minen des Angreifers erkennt man
aus dem starkeren oder scliwacheren Widerhall,.

weichen Schilde oder Metallbecken, mit der hohlen
Seite an die feindwiirts gekehrte Seite des Graben

s

gelehnt, infolge des GetOses in den feindlichen

Minen geben (besonders anschaulich geschildert

Pol. XXI 28). Gegen einen Angriff von der See-

seite aus deckte man sich je nach der Art des
durch das schnelle Herablassen von Balken, welche 40 Ufers; war dies steil, so geniigte es, durch Taucher
wagrecht hangend an zwei iiber die Mauer heraus- die Ankertaue der Lastschiffe, w-

"

ragenden Masten angebracht sind, zu zerschrnet-
tern; *) ist trotzdem Gefahr, dafi die Mauer nach-
gibt, so wird hinter dem gefahrdeten Stiick aus
jedem zur Hand befindlichen Material eine halb-
mondfOnnige neue Mauer aufgefuhrt, um dem
Gegner so ein neues Hindernis entgegenstellen
zu konnen.

Aus den vcrhaltnismafiig zahlreichen Schilde-

welchc die gegen
die Stadtmauer arbeitenden Maschinen trugen r

ka-ppen zu lassen (wie bei Tyrus); ist das Ufer
flach, werden groHe Steine hineingeworfen, Pflihle

eingerammt. FuBangeln, umgekehrte Eggen hin-

gelegt. DenHafeneingangsperrt man durch Ketteir

oder unterseeisches Pfalilwerk, das durch versenkte
Steine festgehalten wird, dahinter liegt eine zu-

sammenhangende Reihevon Schiffen, einer Mauer
rungen von Belagerungen von Konig Philipps 50 vergleichbar'j hinter diesen Brander, zum Aus-
Zeit an gewinnt man vor allem den Eindruck, daB laufen bereit Die Belagerung von Rhodos durch
jetzt auch die Verteidigung mit aller Energie Demetrios 305 mid 304 zeichnet sich vor den,, tJ inergie
durchgefiihrt wird. Auch bei der Verteidigung
spielen die Geschutze eine wesentliche Rolle. In
ganz anderer Weise als fruber beherrscht der
Verteidiger der Stadtmauer mit seinen leichten
Geschutzen das Vorterrain, zwingt damit den An-
greifer, den Herstellnngsort seiner Belagerungs-
maschinen weiter nach ruckwarts zu verlegen,

anderen Belagerungen dieser spateren Zeit da-

durch aus, dali hier einem mit grandiosen Hilfs-

mitteln und ziiher Energie unternommenen An-
griff eine ebenso umsichtige wie tatkraftige Ver-

teidigung entgegengetreten ist.

Nach seiner Landung schlug Demetrios vor
-_ <,— , der Stadt auiierhalb SchuBweite sein Lager auf,

was wieder deren Heranffihrung verlangsamt, und 60 befestigte es mit einem dreifachen Wall mit Pali-

saden, zu dessen Herstellung die Baume und Hauser
*) Es mag hier Doch einmal darauf hinge-

wiesen werden, dafi die Verwendung der Sturm-
bocke in dieser alteren Periode etwas durchaus
Nebensachliches ist. Aeneas berichtet iiber ihre
Bekampfung nicht aus eigener Kenntnis, sondern
hat dazu den Bericht des Thukydides fiber die
Belagerung von Plataiai ausgeschrieben.

der Vorstiidte herhalten inuBten ; das Gelande bis

zur Stadt lieB er durch Flottenmannschaften ein-

ebnen und gleichmachen, fur seine Flotte riehtete

er in einer nahen Bucht einen Hafen ein. tJber-

zeugt von der Ergebnislosigkeit weiterer Verhand-
lungen richteten die Rhodier sich jetzt auf die

Verteidigung ein ; eine Zahlung der Borgerechaft
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«rgab 6000 Waffenfahige, dazu meldeten sich

1000 angesesserte Fremde (deren Kest wurde aus-

gewiesen), auch Sklaven wurden zur Teilnahme

am Kampfe aufgerufen ; allerort begann die Her-

stellung von Waffen und Geschiitz aller Art, die

Stadtmauer wurde wieder instand gesetzt, Steine

an verschiedenen Stellcn der Stadtmauer aufge-

hauft. Demetrios erkannte als seine erste Auf-

gabe, die rhodische Flotte in dem inneren Hafen

Hafenmauer blicken lieB. Eine Feuersbranst im
iiineren Hafen hatte leicbt fur Demetrios eine

giinstige Gelegenbeit zum entscheidenden StoB

geben kbnnen ; es kam darauf an , durch einen

Gegenstofi Luft zu gewinnen ; wahrend der Brand
auf den Schiffen gelOscht wurde, liefen drei der

besten Schiffe mit auserlesenen Freiwilligen an
Bord aus dem inneren Hafen aus, trotz heftigen

Geschiitzfeuers gelang es ihnen, die Palisade zu

festzuhalten , denn so lange die Rhodier noch 10 durchbrechen, an die Maschinen heranzukommen,
Herren der See waren, konnten sie mit ihren

"Schiffen besonders seiner Proviantzufuhr lastig

werden, konnten aber auch Truppen- und andere

Sendungen der ihncn befreundeten KOnige ein-

laufen; cr beschlofi, mit einem VorstoB seiner

Flotte einen Angriff auf die nicdrigc Hafenmauer
zu verbinden. Bis die grofien Maschinen fiir diesen

Angriff fertiggestellt waren, gingen Boote, mit

dem am weitest tragenden leichten Geschiitz und

zwei von ihnen durch geschickte RammstoBe zum
Sinken zu bringen ; bei der Verfolgung der dritten,

die Demetrios zuruckschleppen lieB, wurden sie

umzingelt, stark bescnadigt, so daB eines in des

Gegners Hande fiel. Demetrios gab den Angriff

gegen den Hafen noch nicht auf; ein dreimal

hoherer Turm wurde zum nachsten Angriff erbaut,

aber als er fertig war, erhob sich plotzlich ein

Sturm, der den Turm ins Meer warf und nnter

kretischen Bogenschutzen besetzt, bis dicht an 20 den vor Anker liegenden Schiffen arge Yerwu-

die Hafenmauer heran und suchten die Gegner,

welche dabei waren, diese zu erhohen und wohl

.auch zu verstarken, mOglichst zu belastigen. Die

Ehodier erkannten deutlich, gegen den Hafen und
die Hafenmauer werde sich der erste Angriff

richten ; dagegen stellten sie auf den Hafendamm
zwei Maschinen, drei legten sie auf Lastschiffe

quer vor den Eingang des inneren Hafens, alle

reichlich mit leichtem und schwerem Geschiitz

stungen anrichtete. Diesen giinstigen Augenblick,

in dem ein tatiges Eingreifen der feindlichen

Flotte ausgeschlossen war, benutzten die Rhodier

zu einem Ausfall gegen die Scbanze ; nach hartem

Kampfe zwangen sie die Besatzung zur Erge-

bung, und damit batten sie wieder freie Ein- und
Ausfahrt; nicht lange, so liefen ein paar Hundert
Mann Unterstufczung "bei ihnen ein. Nach diesen

MiBerfolgen gab Demetrios den Angriff an der

besetzt; Lastschiffe im inneren Hafen wurden zur 30 Seeseite endgiiltig auf, aber nur urn ihn im nach-

Aufnahme weiterer GescMtze eingerichtct, an der

Hafenmauer wurde eifrig writer gearbeitet. Einen

ersten Angriff des Demetrios verhinderte zu hef-

tiger Seegang ; dafiir gelang es ihm, sich bei Nacht
der Spitze des Hafendarmnes zu bemachtigen ; so-

fort wurde hier, etwa 150 m von der Stadtmauer,

eine VeTschanzung angelegt, mit 400 Mann und Ge-

schutzen besonders schwercn Kalibers besetzt. Am
.andern Morgen eroffnete diese neue Batterie mit

sten Fruhjahr von der Landseite mit umso grdBerem

Nachdruck aufzunehmen ; den Winter verwandte

er zur HersteHung von Belagerungsmaschinen von

noch nie gesehener GrOBe, wobci 30 000 Menschen,

Techniker und Arbeiter, beschaftigt waren.

Als im Fruhjahr 3(4 sich die Maschinen ihrer

Vollendung naherten, erkannten die Rhodier wenig-

stens ungefahr, welcher Abschnitt der Stadtmauer

das Angriffsobjekt bilden wurde; sie fuhrten daher

ihren Geschossen von 26 Kilo Gewicht den Angriff; 40 hinter ihm eine zweite gleichlaufende Mauer auf.

vmterdessen wurden die Maschinen gegen den

inneren Hafen heranbugsiert : vorau eine schwim-

mende, eisenbeschlagene Palisade, dann zwei

Schutzdacher, ein s gegen leichtes, das andere gegen

schweres Geschiitz, schliefilich zwei vierstOckige

Turme, hoher als die Hafenmauer ; alle vier Ma-
schinen ruhten auf je zwei zusammengekoppelten
Lastschiffen. Wahrend von hier das Feuer sich

auf die Hafenmauer richtcte, gelang es der Batterie

Die Steine dazu wurden von vier Theatern, den

nachsten Hausern, auch eini gen Tempeln genommen.
Von einem Cberlaufer erfuhr man, Demetrios sei

dabci, einen Teil der Mauer zu untergraben, er-

fuhr man auch ungefahr die Stellen diesev Ar-

beiten ; sofort wurde langs und hinter der Mauer-

streeke, die man gefahrdet glaubte, ein tiefer

Graben ausgehoben, man trieb von da Stollen

vorwarts, die auf die Minen des Gegners stieBen,

in der Scbanze, die besonders niedrige und bau- 50 und hinderte so deren Weiterfiihrung ; ein Ver-

fallige Mauer quer iiber den Hafendamm zu be-

schadigen; am Abend zog Demetrios die Ma-
schinen aufier SchuBweite zuruck ; einen Versuch

der Ehodier, sich ihnen rait Brandern zu nahern,

hinderte die Palisade und das starke Geschiitz-

feuer. Acht Tage lang wiederholte sich dieser

Angriff; schlieBlich war es gelungen, vor der

<Juermauer eine Kurtine mit zwei Turmen nieder-

zulegen, die Hafenmauer an verschiedenen Stellen

such, durch Bestechung den Kommandierenden
bei diesen Arbeiten zum Verrat zu veranlassen,

scbeiterte an dessen Ehrenhaftigkeit. Endlich

waren die Maschinen fertig, das Gelande bis zur

Stadtmauer fur sie gangbar gemacht. Gegen ein

Stuck der Mauer, sieben Turme mit ihren Kor-

tinen umfassend, etwa 700 m in der Lange, wur-

den die Maschinen vorgeschoben ; in der Mitte

die neunstbekige ,Helepolis' von etwa 42 m Hohe,

mit Leitern zu ersteigen, aber in hartem Kampfe 60 in alien Geschossen mit Geschutzen kolossalen

behaupteten die Rhodier die Maaer, worauf De-

metrios seine Maschinen und Schiffe zur Aus-
lessening in seinen Hafen zurucknahm, Nach
sieben Tagen erneuerte er den Angriff; durch
Brandpfeile wurden die im inneren Hafen Hegenden
Schiffe in Flammen gesetzt, das grobe GeschQtz
arbeitete gegen die Manern, das leichte nahm
aufe Korn, was sich von Verteidigern auf der

Kalibers besetzt und von 3400 Mann bedient,

rechts und links davon je vier Schutzdacher, von

deren jedem eine Laufhalle nach hinten fuhrte,

um den Yerkehr der ablOsenden und abgelflsten

Mannschaften zu decken ; auf den attBersten Flu-

geln je ein Sturmbock unter einem Schutzdach,

dessen eisenbeschUgener 53 m lacger Stofibalken

von etwa tansend Mann in Bewegung ge«etzt
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wurde (vgl. die ahnliche Aufstellung der Maschinen
von Echinus 210 Pol. IX 41). Zur gleichen Zeit

begann der Angriff auf den Hafen und die ubrigen
Teile der Stadtmauer durch die Flotte und
Teile des Landheeres, das Geschvitzfeuer von der

Helepolis, die Arbeit der SturmbOcke. Der Ein-

druck dieses allgemeinen Angriffes, der Wirkung
vor allem der Maschinen auf die Stadtmauer war
bei den Rhodiern ein solcher, dafi sie die Yer-

da erfuhren die rhodischen Prytanen das Ein-
dringen der Feinde; wahrend die Mannschaften
auf dem Walle gemessenen Befehl bekamen, auf
keinen Fall ihren Posten zu verlassen, sich zur

Verteidigung bereit zu halten, machten sie sich

mit ihrer Reserve, den 1500 Epilektoi und den
agyptischenHilfstruppen gegen dieEingedrungenert

auf und hielten sie durch ein hartnackiges Ge-
fecht fest. Am andern Morgen lieB Deme trios r

mittlung knidischer Gesandten zur Ankniipfung 10 noch ohne Kenntnis von dem Schicksal der vor-

von Verhandlungen annahmen. Demetrios ging

nicht darauf ein, setzte den Angriff fort; es ge-

lang, den starksten Turm und eine Kurtine nieder-

zulegen. Man schien unmittelbar vor der letzten

Entscheidung zu stehen, der die Rhodier nicht

ohne Bangen entgegensahen ; daB Getreiderlotten

von den KOnigen glticklich in ihren Hafen ge-

langten, zeigte ihnen die MOglichkcit auswartiger

Hilfe und erneuerte ihren Mut. Sie beschlossen,

ausgeschickten Abteilung, rings um die Stadt zum-

Angriff vorgehen, iiberall fanden die Angreifer

tapfere und erfolgreiclie Gegenwehr; ein paar
Leutc, die sich von der eiugedrungenen Schar
gerettet hatten, meldeten deren vollige Yernich-

tung. Bei den Vorbercitungen zu einem neuen
Sturm traf ein Befehl des Antigonos ein, in Yer-

handlungen mit den Ehodiern zu treten ; dies gab
Demetrios die auBere Rechtfertigung, die Belage-

ihrerseits wenigstens mit einem artilleristischen 20 rung nach einjahriger Dauer aufzugeben.

Angriff auf die Helepolis, den Mittel- und Stiitz-

punkt der feindlichen Angriffslinie , vorzugehen.

Das leichte und schwere Geschiitz wurde auf einer

Stelle der Stadtmauer vereinigt; in einer dunklen
Nacht begann die Beschiefiung der Helepolis mit
Brandpfeilen, welche an schadhaften Stellen hangen
bleibend dieselbe hie und da anzfmdeten; die

zum Loschen herbeieilenden Mannschaften wurden
mit einem Hagel von Geschossen aus dem leichten

Ein wesentlich anderes Bild bietet die Ver-

teidigung besonders in ihren Yorbereitungen nach
den Anforderungen, welche Philon stellt. Seine-

Stadt, eine ,modernc ( Festung, befindet sich in

fortgesetzter Kriegsberritschaft : Yorrate an Ge-

treide und Hulsenfriichten , mindestens fiir ein

Jahr reichend, werden beschafft, durch Requi-

sition oder Ankauf, in Silos oder eigens erbauten

Magazinen sorgfaltig aufbewahrt, nach Ablauf
Geschiitz iiberschuttet ; mehr als 800 Brandpfeile 30 eines Jahres erneuert ; auch fiir Yorrate von ge-

verschiedenster GrOfie, uber 1500 kleinere Ge-
schosse wurden verschossen. Die Gefahr lag nahe,

daB die Helepolis in Flammen aufging, das Feuer
sich den anderen Maschinen mitteilte; daher lieB

Demetrios, ehe es zum auBersten kam, die He-
lepolis, an der es gelungen war die Brande zu

loschen, dann die ubrigen Maschinen zuruck-

schleppen. Er bedurfte liingere Zeit, um die

s^tark beschadigten Maschinen, besonders die He-

pokeltem und getrocknetem Fleisch wird gesorgt

:

Kuchen- und Zwiebelgewachse miissen angepflanzt

werden, damit Material zur Hand ist, im Notfall

allerlei Belagerungskost herzustellen , wozu die

Rezepte angegeben werden. Nicht minder miissen

die Zeughauser wohl geordnet seio : Geschiitz,.

Waffen, Schanzzeug aller Art, Schanzkbrbe, Schanz-

pfahle, Holz verschiedener Art, roh oder bear-

beitet, Steine, Haute, Taue, Gifte, Ol, Essig usw. ;.

lepoHs, wieder instand zu setzen ; rhodischerseits 40 alles von Zeit zu Zeit nachgesehen und erganzt,.

erkannte man, der nachste Angriff wiirde einer

andern Stelle geltcn. Man benutzte die Euhe,
die der Feind notgedrungen gewahren muBte, um
hier eine zweite Mauer mit davor gelegtem tiefen

Graben herzurichten. Demetrios machte einen

zweiten Angriff, zwei Kurtinen sanken von den
StoBen der Sturmbocke, aber den dazwischen-

liegenden Turm behaupteten die Rhodier. Neue
Unterhandlungen mit Demetrios, durch Abge-

damit nicht am Tage, wenn man diese JJmge
gebrauchen soil, man lauter Yerdorbenes und Un-
brauchbares findet. Die ,moderne' Befestigung

der Stadt mit ihren drei Graben und dem Pro-

teichisma (vgl. Art. Befestigung Bd. Ill S. 191)

schicbt die erste Yerteidigungslinie etwa 150 m
vor die Stadtmauer nach vorne ; wiihrend der An-
greifer sich abmuht, die ihm entgegenstehenden

Hindernisse, besonders das Proteichisma, welches

sandte griechischer Stadte gefiihrt, scheiterten ; 50 gestiirmt werden muB, zu tiberwinden, gewinnt-

das; Eintreffen von 1500 Mann agyptischer Hilfs-

truppen war den Rhodiern eine sehr willkommene
Verstarkung ihrer gewiB arg mitgenommenen
Streitmacht. Nach rnehrfachen vcrgeblichen Yer-

^uchen. den Turm den Rhodiern zu entreifien,

beschloB Demetrios, durch einennachtlichenHand-
streich sich der Bresche zu bemachtigen : eine aus-

erlesene Schar Krieger sollte sie besetzen. Arbeiter
sie unter ihrem Schutz gangbar machen : kam dann

!er Yerteidiger Zeit, seine MaBregeln zu treffen.

Die Mauern werden durch Aufhangen von Planken

oder elastischen Gegeustiinden gegen die Geschosse

der Steingeschutze gesichert, das eigene Geschiitz

wird auf die Mauer gebracht und nach der Auf-

stellung der feindlichen Geschutze verteilt, so daB
jeder Steinwerfer des Angreifers von zwei ent-

sprechenden mit Geschossen von etwa 2 J
/2 kg

Gewicht beschossen werden kann ; unter den auf-

am nachsten Morgen die Meldung, der Weg durch 60 gestellten Geschutzen mussen mOgliclist viel Stein-

die Bresche sei passierbar, so sollte der letzte

Sturm unternommen werden, unterstiitzt durch
gleichzeitige Angriffe gegen den Hafen und die

fibrige Stadtmauer. Der Plan schien gelingen

zu sollen; es gelang, die Bresche zu besetzen,

den Graben nach Niedennetzelung der Posten zu
durchschreiten, in die Stadt einzudringen , sich

in der Gegend des Theaters festzusetzen. Aber

werfer mit Geschossen von 13 kg sein, denn diese

sind fur alle Maschinen des Angreifers von auBerst
gefahrlicher Wirkung. Hinter dem Proteichisma
wird ein Graben bis auf dessen Fundamente her-

untergehend ausgehoben , um feindliche Minen-
gauge abzufangen. Nahert sich der Angreifer
mit seinen Schutzdachern und Hallen der Stadt-

mauer, so werden durch eigene Maschinen oder
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Krahne mit Geschutz oder durch die SchieB-

scharten groBe und kleine BlOcke auf sie herunter-

geschleudert oder heruntergerollt. man sucht sie

in Brand zu stecken, oder wenn sie
}
eingegraben'

sind, also eine Art Laufgraben, durch hineinge-

leitetes Wasser zu ersaufen. Gehngt es nicht,

die Heranfiihrung der fcindllchen Tiirme durch

grofle in ihren Weg geschleuderte Blocke zu ver-

hindern, so wird an der zum Angriff ausersehenen

II. DieROmer sind in der Belagerungskunst

und besonders im Geschiitzwesen Schiiler der

Griechen gewesen (Athen. V 273 e jtaga yovv to>v

'EMrjvaiv /.itjzavas xai ogyava itofaoQXijTtxa fta&dv-

xsg Tovzoig avtwv ntQizyivovio) und haben auf

diesem Felde keine wesentlichen Fortschritte in

der technischen Yervollkommung erreicht. In der

rfimischen Kriegsgeschichte sind nicht wenige
Belagerungen uberliefert, die Berichte aber zeigen

Stelle cin zweites oberes Stockwerk auf die Stadt- 10 eine gewisse Einformigkeit. Hier kann nur ein

mauer aufgesetzt. Yersucht der Angreifer von

seinen Tiirmen mittelst Fallbriicken auf die so

erhohte Mauer zu kominen oder das neuaufge-

fuhrte Stuck durch Sturmbocke oder Mauerbohrer

zu ersclmttcrn, so stcckt der Verteidiger von der

alten Stadtmauer, nun dem untcren Stock, seine

Fallbriicken in Brand oder er bearbeitet den Turin

des Gegners in seinen unteren Teilen durch Sturm-

bocke, welche durch Schiefischarten oder frisch

in die Mauer gebrochene Locher durchgeschoben, 20

innen iiber ncbeneinander gelegte Bundholzer

laufen. 1st die Erhohung der Mauer unmGglich

oder nicht ratsam, so wirdhinter dem angegriffenen

Stuck der Stadtmauer eine winkelfQnnige Mauer
aufgefuhrt, mit moglichst vielen Schiefischarten,

um den sich auf der Bresche festsetzenden Feirid

von alien Seiten beschiefien zu kCnnen, Wenn
irgend moglich, mufi man versuchen, die feind-

lichen Maschinen, sobald sie den Mauerfufi be-

allgemeiner Uberblick der wichtigeren Vorgange
gegeben werden und diese Darstellung somit

nicht eine Betrachtung einzelner Belagerungen,

durch Terrainskizzen veranschaulicht, ersetzen.

Es ist begreiflich, daB auf Caesars Feldziige be-

sonders oft Bezug genommen ist; des groBen

Feldherrn klare Schilderung seiner welthistorischen

Kampfe hat die Forschung iiber den F. der Bomer
seither belebt und am meisten gefordert.

Wie in der alfcesten Zeit sich in Italien Be-

rennung und Eroberung fester Platze vollzogen

hat, bleibt unbekannt; die Erzahlungen sind nn-

historisch ausgeschmuckt, denn z. B. die Ver-

wendung vervollkomnmeter Belagerungsmaschinen

im 5. Jhdt. ist ausgeschlossen. Dcnnoch erwahnt

Dionys. V 49. VI 92. X 21 bei den Besturmungen

von Cameria 251 = 503 v. Chr., Corioli 261 = 493

v. Chr., Antium 295 = 459 v. Chr. bereits den

Widder. lata Livius V 5. 6 vor Veii 351 = 403

riihren, in Brand zu stecken. Hat sich der An- go v. Chr. schon turres vineae testudines in Wirkung
greifer mittelst Leitern oder sonst ernes Turmes
oder einer Kurtinebem iichtigt, somufi man suchen,

den Wallgang durch Abdecken moglichst weit

ungangbar zu machen, die auf den Wallgang
fiilirenden Tiiren der nachsten Tiirme rechts und
links zu verbarrikadieren. Ist Gefahr, daB dem
Angreifer gelingen wird, eine Bresche herzustellen,

treten; letztere waren danials in Italien noch

nicht bekannt, und den Widder hat zuerst Perikles

vor Samos 440 v. Chr. in Anwendung gebracht,

Diod. XII 28. Ebensowemg zutreffend ist, dafi

bei der Verteidigung des Capitols 364 = 390 v.

Chr. Geschiitze tatig waren, zu deren Bespannung

die Frauen ihren Haarschmuck geopfert, wie zur

so muB aus Schanzkorben, die mit Erde gefflllt Dcntung des Standbilds der Venus Caiva erfunden

sind, eine notdiirftige erste Verteidigungslinie heT- wurde, Lactant. inst, I 20, Hist. aug. Max. iun.

gerichtet werden, die zweite wird gewonnen, in- 40 7, 2. Yeget. IV 9.

dem die Fronten der an der Gasse h inter der

Stadtmauer liegenden Hauser zur Verteidigung

hergericlitet , die Gassen, wohin auch die Wall-

strafien einmunden, verbarrikadiert werden; in

die Hauser in der Nahe der Barrikaden werden

Schiefischarten, Zugange teils nach der Gasse,

teils in die nachsten Hauser gebroelien ; die Platze

werden gesperrt, grOfiere an innen gelegene Hauser

oder Hiiuserkomplexe zu kleinen Festungen um

Man kann beim F. drei Formen unterscheiden:

a) die Einschlieiiung, Blockade {obsidio, obsessio),

b) den gewaitsamen Angriff (repentina oppug-

natio), c) den f6rmrichenAngriff mit Belagercrags-

werkzeugen und Blockade {longinqua oppug natio).

Riistovv 137. Frdhlich 243. Der Feldherr

entscheidet nach Priifung der strategisclien Lage.

des Terrains, der Wehrhaftigkeit der zu erobern-

den Festung. welche Method e die zweckmafiigste

;ewandelt, die Gassen durch Graben, die wo- 50 ist. So wird im Bell. Hisp. 8 hervorgehoben,

moglich leicht zugedeckt werden, durchschnitten.

Jedes Haus muB nach der Einschatzung (riutjat^)

seines Besitzers eine bestimmte Anzahl an Waffen-

stucken und faustgrofien Steinen liegen haben;

wer ohne Waffen ist, erhalt sic geliefert ; von Ge-

meindewegen bekommt jedes Quartier {aiufobor)

ein Steingescliutz und zwei Pfeilgeschutze , alles

vom kleinsten Kaliber. Wachdienst und Eonden
werden eingerkhtet, Losung und Gegenlosung, oft

dafi bei den auf Bergen gelegenen. von Natur

festen Stadten im jens'eitigen Spanien die oppug-

naiio sehr schwierig ist.

a) Die Einschliefiung erforderte lange Zeit

wurde daher nur gewablt, wenn die andern beiden

Formen nicht durchfuhrbar schienen und die Be-

schaffenheit des Terrains zweckmatiig war, Yeith

54. Es gait, die Stadt von der Umgebung vOllig

abzu^perren, um Zufuhr zu hindern und heim-

wechselndT wird an die 'patrouillenfulirer und 60 lichen Abzug der Belagerten zu vereiteln, und

Quartiermeister mitgeteilt. Die Tore zwischen

den einzelnen Quartieren werden nachts gescblossen

gehalten. Kommt es dann zum letzten entschei-

denden Kampf in den Gassen der Stadt, so haben

sich Weiber, Kinder, Greise, alles, was nicht mit

4en Waffen kampft, von den D&chern der Hauser

mit allem, was sich ihneo bietet, am Kampfe zu

iieteiligen. [Droysen.j

zwar durch Lager an den ZugangsstraGen und

durch eine einfache oder doppelte Umwallung

(circumrallatio) mit Graben und Palisaden. ferner

durch Anlage von Schanzen (castdla, Redouten),

die unter sich durch Zwischenwalle (brachiae,

Liv. XXXVIII 5. Bell. Hisp. 6, 3. Bell. Afr. 49,

1. 51, 2. 56, 1 u. 0., munttiones) verbunden war-

den, Jahns 285. Polyb. I 28. 42. Appian. Hann.
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37. Liv. IV 9, 14. 22, 2. Y 12, 6. XXIII 17.

XXV 23. XXVIII 3. XXXVIII 4. Die Haupt-
armee befindet sich in den Lagern, kleinere Ab-
teilungen, denen der Vorpostendienst obliegt, in

den Schanzen; sie haben bei einem Ausfall der

Belagerten den Angriff auszuhalten, bis die Han.pt-

macht heraneilt. Gegen eine etwaige Entsatz-

armee wurde notigenfalls aufier der Circumvalla-

-tionslinie um die Stadt eine Contravallationslinie

{Appian. Lib. 119. Caes. bell. Gall. VII 74.10
Appian. bell. civ. V 33) um die Lager angelegt.

Wenig ergiebig ist, was Livius V 2, Iff. von Veiis

Blockade erzahlt {cum spes maior imperatoribits

Bomanis in obsidione quam in oppugnatiom
esset, hdbernaeida eti-a-m, res nova miliU Ro-
mano, aedificari coepta). Naheres erfahren wir

zuerst durch die Berichte iiber Scipio Aemilianus

MaBnahmen vor Karthago und Numantia bei

Appian. Lib. 117ff.; lb. 9uff. Die Einschlielkng

der ersteren Stadt laBt sich nur an der Hand 20
von Kartenskizzen und durch eine eingehendere

Daiiegung der Topographie Karthagos iMeltzer
Gesch. der Karthager II 173—190. 520. 538ff.,

namentlich der Hafenfrage, vgl. zuletzt E. Ohler
im Arch. Anz. 1904. 173—184, von dessen An-
sicht Schulten ebd. 1905, 73ff. wesentlich ab-

weicht) deutlich machen. Kumantia umgab Scipio

nach Errichtung zweier Lager und Bau von sieben

Kastellen mit einem 150 m vom Feinde ent-

femten Graben sowie der Circumvallation mit 30
Wall, Brustwehr, Tiirmen und Graben, der 10 Fufi

breit und 20 FuB tief war ; die -iiber 8 km langen
Linien wurden von dem Flufi Durius durch-

schnitten, auf dem die Belagerten Lebensmittel
heranholten; ihn sperrte er, da eine Briicke zu

hauen nicht moglich war, durch Kastelle und mit
Schwertern und eisernen Spitzen versehene Balken,

die mit Tauen von zwei an den Ufern errichteten

Schanzen aus festgehalten wurden, Vgl. die Unter-

suchung Schultens Abh. d. Gottg. Ges. d. Wiss. 40
N. F. VIII 1905, besonders G2ff., der 72 die An-
nahme einer Contravallation bestreitet.

Ein strategisches Meisterstiick war Caesars
Blockade von Alesia, deren Schilderung Caes. bell.

Gall. VII 69—74. 77—89 des oftern untersucht
worden Ist. Lipsius Pnliorc. lib. 2. Napoleon
Hist, de Jules C<§sar II 31(1-318 Taf. 25. 27.

GGler I 304-332. Fro'hlich 239. Veith 190ff.

l>ie feste Lage der Stadt lieB keine andere An-
grillswelse zu, Caes. bell. Gall. VII 69, 1 : ipsum 50
erat oppidum A/esia in co/le sumnto admodtrm
ed/to loco, ut nisi obsidione cxpugaari non posse
vidrretur. Caesar umfafite die auf einer steil ab-

fallenden Hohe gelegene und durch zwei Fltis.se

geschutzte Stadt mit einer Verschanzung von
16 km Lange, errichtete 23 Kastelle und 8 Lager.
feraer gegen ein heranriickendes gallisches Kiit-

satzheer eine zweite 21 km lange Zernierunsfs-
linie. Ein fast 20 FuB breiter und tiefer Graben
mit senkrechten Seitenwanden sperrte die Ebene, GO
400 FuB riickwarts waren zwei weitere Griiben.

15 FuB breit, 8—9 FuB tief, der innere mit
Wasser geftillt; der 12 FuB hone Wall hinter
dem auBeren war mit Brustwehr, Zinnen. Pali-
saden versehen, um ein Hinaufsteigen der Feinde
zu erschweren. Auf der Contravallationslinie be-
fanden sich Tiirme im Abstande von 80 FuB.
tfberdies waren starke Annaherungshindemisse
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(s. u.) angelegt. Caesars System hatte vollen Er-
folg; der Yersuch des Vercingetorix, die rOmischen
Linien zu durchbrechen , scheiterte, die aus der
hungemden Stadt gewiesenen Kampfunfahigen
wurden zuruckgetrieben , das gewaltige Entsatz-
beer geschlagen. Weniger -Gliick hatte Caesar
bei dem ebenfalls auf hohem Plateau gelegenen,
von Natur geschiitzten Gergovia, Caes. bell. Gall.

VII 36. Goler I 269ff.; cin Sturmangriff schien,

wie sich auch zeigte, aussichtslos, eine Belagerung
der von Vercingetorix mit Vorraten reichlich ver-

sehenen Stadt langwierig, die Blockade nicht voll-

standig durchzufuhrcn. Dagegen gelang die von
den Legaten Caninius und Fabius durch geschickte
Errichtung von drei Lagern und einer vollig ge-

schlossenen Zernierungslinie sorgsam vorbereitete

EinschlieBung von Uxellodunum, als Caesar der

gut vcrproviantierten Stadt das Wasser abschnitt

:

er bcherrschte die Quelle durch seine Geschiitze.

besonders von einem zehn Stockwerke hohen Turin
aus, der auf dem 9 FuB hohen Wall errichtet

war, und fing, als diese Werke vemichtet wurden,
das Wasser durch einen Stollen ab, bell. Gall.

VIII 33—43. Napoleon II 343—347 Taf. 31.

Goler I 364ff Veith 210. Bei Dyrrhachium
scheiterte Caesars, wie er selbst bell. civ. Ill 47, 1

vgl. 63 hervorhebt, einzigartige Blockade, weil

Pompeius nicht vom Meere abgeschnitten werden
konnte und seine Befestigung, 24 Kastelle auf
einer Lange von etwa 22 km, durch Caesars 25
—26 km lange, aber nur mit der Halfte Soldaten
besetzte Linie (vgl. die Darstellung Golers II 96ff.

124ff.) nicht iiberall zu beherrschen war, trotz

der Ausniitzung der iiberaus giinstigen Terrain-

verhaltnisse. Caes. bell. civ. Ill 42ff. Goler II

95ff. Stoffel 1358. Frohlich 241. Veith 316
—328.

Besser gelang die EinschlieBung von Corfimum
durch 8 km langen Graben und Wall im Osten
und Siiden, denn Caesar beherrschte den Norden.
im Westen aber machten der AternusfluB und die

Berge einen Durchbruch des Domitius unmOglich.
Caes. bell. civ. I 16—23. Stoffel I 242. Froh-
lich 212. Yeith 240. Perusia wollte Octavian
nicht stiirmen, sondern durch Hunger bezwingen.
In einer Entfernung von li/

2 km von der Stadt
wurden Graben und Schanzen in einer Ausdeh-
nung von iiber 10 km angelegt. mit doppelter
Front gegen Ausfalle und ein Entsatzheer, die

Graben dann mit Spitzpfahlen versehen, bis auf
30 Fuli vertieft und verbreitert. die Schanzen mit
1500 Tiirmen, 60 FuB voneinander, bewehrt.

Appian. bell, civ, Y 33ff. Jerusalem schloB Titus
durch einen gewaltigen steinernen Kingwall vOllig

ab, Joseph, bell. Iud. V 491—526.
Aus der friiheren Kriegsgeschichte ist die

Blockade von Capua 543 — 211 v. Chr. bekannt.
Liv. XXV 21. XXYI 4, 1. Um die Stadt auszu-

hungern und gegen einen Entsatzversueh Hanni-
bals gedeckt zu sein, wurden ein doppelter Wall
und Graben hergestellt. Hannibals EinschlieBung
von Tarent war nicht vollstandig, Liv. XXV 11,

die Sullas von Athen (s. u.) abef erfolgreich.

Wie Caesar auch eine Feldarmee, die nicht
in einer Festung Eiickhalt hatte, einzuschliefien

verstand, zeigt sein Verfahren gegen Afranius und
Petreius zwischen Herda und Octogesa in Spanien,
die er, um seine Veteranen zu schonen, ohne
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Schlacht durch vOllige TJmzingelung mit Graben
und Wall derartig abschnitt, dafi sie am vierten

Tage aus Mangel an Lebensmitteln sieh ergeben

mufiten. Caes. bell. civ. I 72-87. Gtfler II 34ff.

Frohlich 243. Veith 267ff.

ttber Caesars einzige grOfiere Feldbefestigung,

murus fossague (Caes. bell. Gall. I 8, 1. 2). gegen

die Helvetier, zwischen Genf und dem Fort de

rEcluse errichtet, nicht gedeckt durcb ein Lager,

sondern nur durch einige castella, vgl. K a pole on
II 48ff. Heller Philol. XXVI 656. Goler I 7

(namentlich Tiber die Bezeichnung murus). FrOh-
lich 238.

Die kunstvollenLagerbefestigungen raitGraben

und Wall z. B. Caes. bell. Gall. II 5 (dazu G filer

I 65). VIII 9 sind hier nicht zu besprecben, vgl.

Polyb. XVIII 1. Liv. XXXIII 5, 5—12. Hygin.

49. Frohlich 230ff.

b) Sturmangriffe ohne langere Vorbereitung,

z. B. dem auf dem Marsche befindlichen Heere

befohlen (ex itinere oppugnare) , um den Feind

zu ttberrumpeln, sind nicht haufig gewesen, Froh-
lich 244 zahlt aus Caesars Feldzugen nur sieben

Falle auf. Der Handstreich auf das nur von wenigen

verteidigte Noviodunum mifilang, da der Ort durch

einen breiten Graben und eine hohe Mauer ge-

schiitzt war, Caes. bell. Gall. II 12; ebenso ging

es Crassus vor der Stadt der Sontiaten, III 21,

2, Caesar vor Gergovia, YII 47. 48. In Britan-

nien dagegen konnte Caesar einen von Katur und

durch Werke stark befestigtcn Ort sofort nehmen,

V 9, 7 : testudine facta et aggere ad munitiones^

adiecto (s. u.), und ebenso gelang der Sturm auf

den Pharos von Alexandria, bell. Alex. 18, 1. Sorg-

faltiger vorbcreitet waren, wie Frohlich 245

hervorhebt, die Angriffe auf Genabum, Caes. bell.

Gall. VII 11, 5-8, und Gomphi, bell. civ. Ill

80, 5—7; beidemal war ein Lager aufgeschlagen,

dort die Besturmung fiir den nachsten Tag vor-

bereitet; als aber die Einwohner nachts flieheii

wollen, lafit Caesar die Tore in Brand stecken

und besetzt den Ort. Bei Gomphi werden Sturm-

leitern, Breschhiitten und Fasehinen angefertigt

;

die stark bewehrte. mit Lebensmitteln reich ver-

sehene Festung konnte Caesar noch am gleichen

Tage, an dem er davor angekommen, erobera.

c) Meist mufite bei stark befestigten Platzen

zum belagerungsmafiigen Angriff gescbritten wer-

den, Riistow 138ff., eine Taktik, die von den

Romern, scit sie die Belagerungswerkzeuge der

Griechen kennen gelernt, in groftem Maftstabe

angewandt wurde. 1st durch eine Rekognoszierung

des Terrains die Angriffsfront bestimmt (Jiihns

296. Veitb 55), werden ein oder mehrere Lager

geschlagcn und, wenn moglich, auch eine ganze

oder teihveise Einschliefiung bewerkstelligt, Als

der erste Sturm auf Meliboea scheiterte, obsidio

paratur et opera ad oppugnationem fieri coepta,

Liv. XLIV 13. 4, vgl. XXV 38, 15: obsessi at-

que oppugnati. Vor Sagunt ruht einige Tage

der Kampf, weil Hannibal verwundet ist : obsidio

\er paucos dks magis quam oppugnatio fuit,

iiv. XXI 8, 1. 11, 12. Caesar hat beide Formen
auch verbuuden bei der Belagerung der Stadt der

Aduatuker, Caes. bell. Gall. II 30, 2 (GMer I

90ff.), von Vellaunodunum, VII 11, 1, Salonae, bell,

civ. Ill 9, 4, and Massilia, hier erwahnt Lucanus

Phars. V 386 die AbschlieBung der Stadt nach

£

der Landseite darch Graben and Wall. Fr6h-
lich 246. Vgl. was Josephus von Pompeius Ein-

nahme Jerusalems berichtet, ant. Iud. XIV 4r

und von Vespasians Kampf um Iotapata, bell. Iud.

Ill 148 : 'PcofAOioi . . . duilfj xfj tpdlayyt xvxkovv-
tai trjv tioXiv xai tqittjv s^ai&sr TiEQitozaoiv tr\v

tutsiov, sidcag ajtotpgdaoovxeg avtoig tag ig~6dovg, wie
er dann, als die Belagerung nicht zur Einnahme
der Bergfestung fuhrt, sie aushungert, aber doch

10 wieder zum Kampfe und schliefilich zum Stunne
schreiten mufi. Ill 178. 188. 253ff., vgl. Tac.
hist. V llff. Schiirer Gesch. des jiid. Volkes I

512ff.; ferner den Bericht Tiber Silvas Blockade
und Belagerung von Masada , VII 304ff. , dazu
v. Domaszewski K. Heidelberg Jahrb. IX 141fL

und iiber Reste grower rOmischer Umfassungsmauern
die bei Schiirer 528. 536 verzeichnete Literatur.

Dann wird das Belagerungsmaterial herbeige-

schafft (Liv. XXIV 33. XXIV 34, 7: maohina-
20 menta. XXV 11, 10; maehinationum omni genere

et operibus. XXVII 15, 5: machinationes appa-
ratiisque moenium oppugnandorum, XXXII 16,

10, vgl XXXIII 17, 3: cum omni genere tormen-

torum niackinartmique qidbus expugnantur urbes

ad muros accessit XXXIV 29, 5. 6. XXXVI 22,

9. XXXVIII 28, 10. Caes. bell. Gall. II 12, 3:

quaeque ad oppugnandum usu-i erant, comparat),

entweder durch die Soldaten selbst, Caes. bell.

Gall. VII 73, 1 , oder durch aus der Umgebung
30 herangeholte Personen und Lasttiere, bell. civ. II

1, 4, und sonstige Eequisitionen. Caesar errichtete

vor Ruspina Schmieden, liefi Pfeile und Wurf-

geschosse herstellen und befahl , was in Afrika,

fehlte, aus Sizilien zu schicken: Faschinenwerk

und Holz fur die Mauerbrecher, ferner Eisen nnd
Blei, Bell. Afr. 20, 3. In wenigen Tagen konnten

vor Heraclea Tiirme, Mauerbrecher und was sonst

erforderlich , beschafft werden, weil in der Um-
gegend hohe Baume waren und die von den

40 Aitolern verlassenen Gebiiude vor der Stadt reich-

lich Material an Balken, Ziegeln, Steinen boten,

Liv. XXXVI 22, 10. 11.

Die KOmer hauen zum Wallbau vor Iotapata

Walder um und schleppen Steine herbei, Joseph.

bell. Iud. Ill 162, ebenso haben sie bei Jerusalem

die Baume in den Vorstadten gefallt, V 262ff. ?

so daft, als spater wieder Holz zu Belagerungs-

bauten notig ward, es 90 Stadien weit hergeholt

werden mufite, V 496. 523. VI 5f. i]v d' fIsfivij

50 nai rtj; yijg J) {tea • r« yaq xd?.ai dtrdysot xal

Ttaoahdoot; xExoourjf.u:va rote xarzayo&sv i)Q"q\xoiT&

xai ^T£otfno.~Tio xi]v vh/v. 151. 375.

Nur wenn es ausgeschlossen war, das n5tige

Material an Ore und Stelle oder in der Nabe
zu finden, mulite man es vorher besorgen und
herstellen. Ehe Antonius gegen die Parther auf-

brach, liefi er in Atropatene die zu Belagerungen

nOtigen Maschin en anfertigen, die auf 300 Wagen
nachgefahren wurden, weil das Holz, das er vor-

00 finden werde , nicht lang und fest genug war,

Plut, Ant. 38. Caesar mufite in Afrika sich Holz

fiir SturmbOcke und Metall aus Sizilien besorgen,

FrOhlich 76. Auch die Belagerungsturme wur-

den, in emzelne Teile zerlegt, moglichst auf

Schiifen mitgenommen, Appian. bell. civ. IV 72.

V 36. Cass. Dio LXXVII 18.

Die Vorbereitungen zur Belagerung sind oft

recht vielfaltige gewesen. Einige allgemeinere
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Beispiele. Livius XXI 7ff. beschreibt Hannibals
Vorgehen gegen Sagunt ganz in rOmischer Weise.

Scipio umgab Oringis mit Graben und doppeltem

Wall, teilte sein Heer in drei Teile, damit immer
der eine angreife, die andern beiden ruhten,

Liv- XXVHI 8, 5. Vor dem stark befestigten

Ambracia werden die zwei romischen Lager durch

Wall und Graben so verbunden, daB niemand die

Festung verlassen kann, es aber auch unmbglich

ist, Truppeu hineinzuwerfen, Liv. XXXVIII 4, 6.

Sulla liefi, um Athen bestiirmen zu konnen, in

Eleusis und Megara Belagerungswerkzeuge an-

fertigen, aus Theben Handwcrker, Wurfmaschmen,
Eisen und was sonst notig, beziehen, den Hain
der Akademie niederhauen, um Holz fur den

Maschinenbau zu beschaffen, die langen Mauern
niederreifien und das Material zum Wallbau ver-

wenden, Appian. Mithr. 30.

Als Caesar (bell. civ. II 12, 2. 5) Noviodunum
nicht rasch zu nehmen vermag (s. o.), miifi er

zur Belagerung sich entschliefien (castris munitis
vineas agere quaeque ad oppugnandum usui
erant comparare coepta . . . aggere acta turribus

constitutis); die mit solchen Veranstaltungen un-

bekannten Gallier ergeben sieh sogleich. liber die

Vorbereitungen vor Avaricum Caes. bell. Gall.

VII 17 (Goler I 242ff. 251ff.), vor Massilia bell,

civ. I 36. Die in Placentia belagerten Vitellianer

riicken pluteos eratesque et vineas subfodiendis

muris protegendisque oppugnatoribus vor, Tac.

hist. II 21. 22.

Jedem Truppenteil wurden bestimmte Strecken

zur Beobachtung, Vorbereitung des Angriffs und
Bckampfung angewicsen, z. B. Appian. lb. 90.

92. Caes. bell. Gall. VIII 33. Tac. hist. Ill 27

;

ann. XIII 39 (Corbulos Sturm auf Volandum) : turn

qimdripcrtito eocercitu, hos in tesiudinem con-

globatos submendo valfo inducit, alios seal-as

moenibus admovere, multos tormentis faces et

ha$ta$ ineulere iubet : libritoribus fundilori-
busquc attribidus Jocks, unde eminus glandes
torquereid, ne qua pars subsidium laborantihus
ferret pari undique motu. Joseph, bell. Iud.

Ill 164. V 263 (Titus vor Jerusalem): TQiyjf\

diatd^ag j.»jv ozgariav nods xd soya jusoovs totijot

xtav XM/adTOJV toy? re axovnarag xai jo^oiag xai
xqo tovto)v rot'? o^v^tkslg xai y.axaTzeXzac, xai
ra? hdofiolovg fit}%avdg, tog tag te ^xdgojudg elgyoi

twv jto?.Ejj.{a>y £7ii xd t'gya xai rohg dub zov rn/_ovg
xoo/.vstv xetQOjpevovg, und die Schilderung V 50211'.

Vgl. Anrmian. XXIV 4. 12f.: divisis operibus of-

ficio, quisqtie distributa capessit oeissime. bine
enim ardui stiggestus erigebantw, inde fossarum
altUudines alii eomplanabant, terrarum latibuJa
eoncava oblongis ramitibus alibi struSantur,
locahant etiam artifices tormenta muralia in
funestos sonitus proruptura.

Besonders lehrreich fur die Technik des F.s
ist der sehr ausfiihrliche Bericht des Josephus
liber Titus Blockade und Belagerung von Jeru-
salem, den ich wenigstens in den Hauptpunkten
zur Erlauterurjg herangezogen habe, Schiirer
Gesch. d. jud. Volkes I 5231L Zu verweisen ist

auch auf Schilderungen wie Ammian. XXI 12,
4fL XXIV 4, lOff. Auf der Traianssaule ist mehr-
fach die Errichtung von Befestigungswerken dar-
gestellt, so Taf. XI, Cichorius Teitbandll 58ff.,

Taf. XLU, T. H 272C, Taf. XLV, T. H 297ff.,

Panly-Wlsgowa VI

Taf. XCV. XCVI, T. Ill 287ff. Vgl. die Reliefs mit
Sturmszenen auf Festungen, z. B. Taf. LX1X T. Ill

113ff., Taf. LXXXVII, T. Ill 239ff.
(
Taf. XCVIII.

XCIX T. Ill 309ff. Im einzelnen: es war der

Boden fiir die Bewegung der Maschinen zu ebnen,

vor allem der Damm (agger) zu bauen, das wich-

tigste Stuck der romischen Belagerungstechnik,
Riistow 142. 146ff. Er wurde in grSficrer Ent-
fernung von den Mauern angefangen (so vor Mas-

10 silia angesichts der weittragenden Geschutze der

Belagerten, Caes. bell. civ. II 2) und an sie heran-
gefiihrt. unter schichtenweiser ErhOhung, bis seine

obere Flache mit der Mauerkrone wenigstens in

gleicher Hohe liegt, Jiihns 296. M filler 543.
Liv. XLIII 19, 9: Perseus circumvailato oppido
aggerem a parte superiore ducere instituit, cuius
altitudine muros superaret. Caes. bell. Gall. VII
24. Joseph, bell. Iud. Ill 171. Zosirn. II 25.

Fro* h lich 247 bestreitet die Auffassung, dafi der

20 agger gegen die Mauerhohe gefiihrt wurde, damit
die Sturmkolonne darauf vordringe , und meint,

dafi er gegen den unteren Mauerrand gerichtet

war, um dort den Sturmbock wirken zu lassen;

denn die mehrfach erwahnte Hohe desselben von
80 Fufi (Caes. bell. Gall. VII 24, 1 ; vgl. bell. civ.

II 1, 4) sei nicht durch die Hohe der Mauern ver-

anlafit, sondern durch die Vertiefungen des Bodens
vor denselben. Das lasse sich bei Massilia zeigen,

wo die noch nachweisbare Bodensenkung von
30 25 m genau der Dammhohe von 80 Fufi entspreche,

St offel I 291. Zum Bau werden die Soldaten ver-

wendet (Caes. bell. Gall. VII 24 ; vgl. bell. civ. II

8. 15), deren Abteilungen sich ablOsen (partitis

temporibus) • vor Avaricum stellten sie in 25 Tagen
einen agger von 330 Fufi Breite und 80 Fufi

Hohe her. Yerwendet zum Bau werden Baum-
stamme, die, kreuzweise ubereinandergelegt, die

Seiten bilden und dem Werke Halt geben, Erde,

Steine, Fasehinen, Strauchwerk. Die Holzkon-

40 struktion ist erklarlich , weil Holzwerk leichter

als Erde zu bewegen ist und der Holzdamm
keine so breite Boschung braudit wie der Erd-
damm; Berechnungen bei Riistow 150 (agger

heifit tibrigens auch das Material dazu , Curtius

VIII 10, 27. 30). Vgl. auch die Darstelhmg auf der

Traianssaule Cichorius Taf. LXXXV1II, Text-

band III 245. Es ist daher oft versucht worden,
den agger in Brand zu stecken. Caes. bell. Gall.

VII 24': bell. civ. II 14. 15, 1. Joseph, bell. Iud. Ill

50 173ff. V 279ff, u. o
,

; sein Gefuge war wohl, wie

Riistow 147 bemerkt, nicht vollkommen dicht,

sondern hatte Hohlungen, die einen Luftzug zu-

liefien, vielleiclit auch formliche gedeckte Galerien.

Riistow Taf. II Fig. 24. Taf. Ill Fig. 22. Vor
Massilia wurde der Damm mit Steinmauern ver-

sehen, Caes. bell. civ. II 15, 2. Die Breite be-

trug hier 60 Fufi, II 2, 4, so breit war die voran-

srehende testudo, Frohlich 248. Riistow 143.

Um den Boden fur den agger zu ebnen , werden
60 Schuttschildkroten (testiuio quae ad congestionem

fossarum paratur, Vitruv. X 20. Diod. II 27, 1.

Onosander strat. 42, 3) aus starkem Holze gefertigt

und gegen Feuer wie Geschosse geschutzt (Caes.

bell. civ. II % 4), vorangeschoben ; die bei Massilia

verwendete war 60 Fufi hoch. Die von Vitruv.

X 20 (14), 1 beschriebene ist je 25 Fufi lang und
breit und wuxde auf Radero bis zur Mauer vor-

geschoben.
71
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Als die Massalioten bei einem Ausfall Caesars setzten Sehirme unseren Parallelen gleichzustellen

Damm verbrannt und viel Material an Feld- seien.

schirmen , SchildkrOten , Tiirmen , Geschiitz ver- Links und rechts vom Damm wurden in einer

nichtet hatten, rings aber, da die Baume nieder- von feindlichen Geschossen nicht erreichbaren

gehauen waren, Holz zum Neubau fehlte, erbaute Entfernung (Caes. bell. Gall. II 30, 8. VII 17, 1.

Caesar weiter nach dem noch &u erwahnenden 24, 5. Sen. de beata vita 26, 3) Wandelturme

Ziegelturme zu einen Damm aus Ziegeln (aggerem (turres ambulatoriae, Yitrav. X 19, 4. Veget. IY
novi generis atqtte inauditum), ungefahr 60 FuB 17; turres mobiles Liv. XXI 11 , 7), wie bei

breit, 9—10 FuB hoch, zwei Ziegelmaucrn von den Griechen (Jahns 158), crrichtet. Seltener

je 6 FuB Dickc, oben durch Gebalk verbunden, lOstehen sie auf dem Wall selbst, so vor Aduatuca.

mit Flechtwerk und Lehm bedeckt und mit Aus- Caes. bell. Gall. II 30. 31, bei Uxellodunum ist

fallspforten (sub teoto miles dextra ae sinistra der Wall nur Fundament fur den Turm, YIII 41.

muro teetus adeersus plutei obieetu, operi quae- Rii stow 145. Ihre Konstruktion (Apollod. p. 164.

cumque sunt usui, sum periculo subportat), Caes. 167 W., vgl. Miiller 541) hat Riistow Gesch.

bell. civ. II 15. FrGhlich 253. Yor Masada d. griech.Kriegsw.3Blf. (vgl. Marquardt 532)

errichteten die RCmer einen vollig mit Eisen ge- zu klaren gesucht. Die Basis bilden zwei Paar

scMtzten Turin , von dem aus sie durch ihre Langschwellen , dazwischen befinden sicli die

Geschosse die Mauern beherrschten und deren Riider, Liv. XXXII 17, 10. Bell. Ales. II 5.

Yerteidiger vertricben , Joseph, bell. Iud. VII Curtius IV 6, 9. Procop. bell. Goth. I 21_; sie

309. 20 bestehen gewohnlich aus Holz , sind verschieden

Um die am Damme Arbeitenden gegen AngrifE'e hoch; 50"Fu6, Joseph, bell. Iud. Ill 284; 90

der Belagerten (s. u.) zu schutzen, wurden in der —180 FuB in 6 und 10 Stockwcrken, Caes. bell.

Front und auf den Sciten Feldschirme [plutei) civ. II 9, 9; bell. Gall. YIII 41, 5. Sil. It. XIY
aus Weidengen edit, mit Fellen behangen, aufge- 301. Leo Tact. XV 30. Uber die von Caesar in

stellt, die sich auf drei Rollen bewegten, Yeget. einer Nacht errichteten 120 soldier Turme zum

IV 15: plutei dieuntar qui ad shnilitudinem Schutz des Winterlagers Caes. bell. Gall. V 40

absidis contexuntur e vimine et cilieiis ml corns vgl. G filer I 187. Urn sie gegen Feuer und

protegtmtur , ternisque rotulis, quorum una in Geschosse zu schutzen, belling man sie mit friscben

medio, duae in capitibus apponunfur, in qua- Tierhauten (Caes. bell. Gall. VII 22, 3) und nassen

cumque parte volueru, admoventur more ear- 30 Dccken ; am besten bewahrten sich von letzteren

penti. Fest. ep. p. 231 M. plutei crates corio bei Massilia die aus Ankertauen geflochtenen,

von Wallen und Mauern (Caes. bell. Gall. VII {von Lastticren gezogen vgl. Procop. bell. Goth.

41, 4), Tiirmen (VII 25, 1) und Schiffen (bell. civ. I 21). Veget. IV 17, oder auf Waken, Caes. bell.

Ill 24,1) erwiihnt Ahnlich sind die von Josephus civ. II 10, 7.

bell. Iud. Ill 1G3 genannten Weidengeflechte (txqoc Die oberen Stockwcrkc waren mit Geschutzen

dlecoeav TtSi' vsteg&er dq>ie/*f.voir fielwv ysooa armicrt, manchc Turme von groBen Dimensionen

biaxslvavxes bw /agaxcopdrcov) zum Schutz der 40 mit Soldaten besetzt, Liv. XXXII 17, 16. Joseph.

Soldaten beim Daininbau. V 262ff. bell. Iud. V 206: &ni> roiv -ivgyoiv sfidUovro

DemgleichenZweckdientendieLaubentew/eae), xai rotg axovtimoXg xai ro^omig xai h&ofioXois,

leichteHo]zgeril8te.8FuBhooh,7Fufibreit, lOFuB Hatte sich der Turm der Stadt genug genahert,

nassen lus.sen \ceatones, o. r>a. in c>. lv-jz) ge- rest. p. o^o ja. v^ei. iv ii. ijcsnnciuuug »«..

schiitzt (Marquardt 530), durch die hinter dem Bito Karaoxaval xoUnix&v oQyavwv (Wescher

Damme Laufballen gebildet werden konnten, urn Poliorcctique 57). Miiller 542. Bei Appian.

das Material aus den Niederlagen in Sicherheit Mithr. 26. 27 ist sambma eine groBe Belage-

herbeizuschaffen. Veget. IV 15. Vitruv. X 20, 50 rungsmaschine.

Goler II 259 Taf. XVII. Miiller 541. Abbil- InteressantistdieBeschreibmigdesgemauerten

dun gen bei Wescher 156 Fig. 56. 22H Fig. 90. Belagerungsturmes vor Massilia. Eine Schanze

GegenuberdemschwereiiGeschtitzderMassalioten von 30 Full Seitenlange mit 5 Fufi dickenBack-

konnten die Schutzdacher aus Flechtwerk nicht steinmauern wurde iiberdacht und mit Ziegeln,

standhalten. deshalb wurden dieselben mit fuli- Lehm, Matratzen gegen feindliches Feuer ge-

dicken Holzstiicken bedeckt , Caes. bell. civ. II schiitzt. das Dach dann mit Zimmermannsschrau-

2. 1. 3: ifaque pedalthus I ignis contuiictis ben, deren Gewinde in groBe, in den Gesims-

iuter se porticus intogebantur. \ttqw hac agger balken angebrachte Muttern eingriffen, emporge-

inter manus proferebatur. Urn den Euckzug zu hoben. Unter den Deckungen geborgen. fahrte

decken, stellt Caesar Faschinen (crates) auf und 60 man Wande aus Backsteinen auf, wand dann das

lafit dahinter einen nicht zu breiten Graben Dach weiter hinauf, setzte Balken in die Mauer-

ziehen, Caes. bell. civ. Ill 46, 1. 3. Parallel wande ein und hob wieder das Dach. So wurde

der Linie der feindlichen Mauern werden nach der Turm 6 Stockwerke hoch, Caes. bell. civ. II 9.

Riistows Ausfuhrungen 144 die Arbeiter ge- Heller PhiloL Suppl. V 371. Jahns 298 nach

deckt nnd beacbutzt dur«h Aufstellungen von Viollet-le-Dnc Essai sur Varchitecture militaire

Schfltzen und Schleuderero hinter den genann- 1854, 19. FrOhlich 252.

ten Frontschirmen und durch Turme , so dafl Um Bresche in Mauern und Turme zu legen,

diese Linien der Tonne und mit Schutzen be- wurde in ereter Linie der Widder (aries) benutzt.
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lessen groBe Wirkung oft hervorgehoben ist. Liv. mert waren mit Querbalken von 40 FuB Lange.

XXI 8, 2. XXXI 46, 15. XXXII 24. XXXIV 29. Kaheres bei Goler I 252ff. mit Taf. IX Fig. 3.

XXXVIII 7, 4. Appian. Mithr. 36. 40. Joseph. Zu vergleichen ist damit der 60 FuB lange,

bell Iud. IV 20. V 277—298. Ammian. XX 6, 4 Fuli hreite muscuius, dessenBau Caesar bell civ.

5 XXIV 4 19. XXIX 5, 25. Der Widder ist 1110,2-6. 11, 3 genau auseinandersetzt. Fr ohhen

im untersten Stock eines Turmes (Veget. IV 14) 251. Vgl. Goler II 259 Taf.XVTI. Marquardt

oder unter einer BreschschildkrOte angebracht. 531, 4. Er wurde auf Walzen bis an die Mauer

Riistows Ansicht. dafi Caesar denselben nicht von Massilia vorgeschoben , um unter semem

veiivendet habe, widerlegt Frohlich 250 unter Schutze die Fundamente der Mauer zu zerstoren

Einweis auf Caes. bell. Gall. II 32. 1. VII 23, 5. 10 (vgl. Bell. Alex. 1, 2: omnes oppidi partes, quae

Vitruv. X 16. Bell. Afr. 20,3. Bell. Alex. 1, 2. minus esse firmae videntur, testudmibus ac

Der aries, eine karthagische, von den Griechen miisculis tentantur). Gegen Feuer war diese

verbesserte Erflndung (s. den Art, Kotdg, Mul- Hiitte mit Ziegeln und Lehm gedeckt, die Ziegel

ler 538), ist ein 60—180 FuB langer, oft aus ferner mit Hauten, um zu verhuten, dafl sie durch

mehreren Stiicken zusammengesetzter (Ammian. in Kohren daraufgeleitetes Wasser losgespiilt wer-

XX 11) Balken mit eisenbcschlagener, gewohn- den kOnnten, und die Haute mit Matratzen ge-

lich in Form eincs Widderkopfes gebildeter Spitzc, schiitzt. Die Erwahnungcn dieser Angriffe sind

der an einem wagrechten, notigenfalls durch Streben hauflg, z. B, Liv. XXXIV 29, 5. 6: testudmibus

-gestiitzten Balken hing und mit Tauen in Be- admotis murus subruebatur, iam arieiibus qua-

wegung gesetzt wurde. Vitruv. X 19, 2. Joseph. 20 tiebatur, ttaque una crebris ietibus eversa turris.

bell, Iud.° III 215: xaxaitaQstrai de staloig piaoc, Weiter werden zum Angriff gebraucht (vgl.

&osiEQ too Ttldaw/yog h.mag doxov, ozavgoTg ixa- Marquardt 528): Mauersicheln, falees murales

regtodev sdoai'cig vjieorf}gt-yfiivi}g. Nach Ammian. (asseres faleati) , ebenfalls wie der Widder an

XXIII 4, 8 ist der aries zwischen zwei eisen- natiirlich kleineren Balken hangend, um Steine aus

beschlagenen Querbalken in der Schwebe so an- der Mauer zureiBen, Veget. IV 14. Caes. bell. Gall.

zubringen, dafi er von dem einen Balken wie im III 14, 5. VII 22, 2, 86, 5. Scipio liefi mit Sicheln

Gleichgcwicht gehalten wird; die Mannschaften von den Mauern Uticas die Tierhaute und was

sollen Thn zuriickziehen. dann wieder vorschieben, aonst zur Deckung diente herabreifien, Appian.

nach Art eines zum StoBe ansetzenden Widders, Lib. 16, vgl. Hann. 33. Ein kleineres Exemplar

Lucan. Ill 490 : aries suspense fortior ictu. Ob 30 ist 1862 in der gallischen Mauer von Vesontio

die von Htibner Herm. II 450ff. Ill 316 be- gefunden worden; Abbildung bei Castan Bull.

schTiebenen,iml6.Jhdt. inMurviedrovorhandenen, monum. 1863, 557. S. Reinach in Darem-

ten war 17 Fufi lang, daran befand sich der liber p. 148. 150 W.), um einzelne Locher zu bohrcn,

3 Fuli breite Kopf; die T.ange der drei iibrigen auf Rollen vor- und zuruckzuschieben ,
Muller

Fragmcnte wird auf 5 kastilische Palmen 6 1/2 Zoll, 539. Ferner werden erwahnt Brcchstangcn, vectes,

auf 6 Palmen 8a
/io Zoll, auf 8 Palmen 9V12 Zo11 Caes. bell. civ. II 11, 3; Maueraxte. dolabrae

angegeben. Ein Widder war vermutlich der im 40 (0. Bd. V S. 1274), vgl. Liv. XXI 11, 8. XXVIII

16. Jhdt. in Heilbronn befindliche vierseitige, 3, 13. Tac. hist, III 27 (tiffones, dolabrae, falees),

Lampe, Passeri Lucerne II 29"! Eine besondere XXXVII 21, 8. 32, 4. XLII 63, 5. XLIII_19, 11.

Art war der vom Karthagcr Geras erfundene aries Appian. Tb. 20. 22; Mithr. 30. 34.36.37. Caes.

subrotatits auf einer mit Radern versehenen Basis, bell. Gall. V 43, 3; bell. civ. I 28, 4. Ill 40, 1.

Vitruv. X 19. A: Abbildung bei Muller a. a. 63. 6. 80, 5. Tac. hist. Ill 27, Man stellte sie

O. Die Breschhtitte fur den Widder hat die 50 in einer Lange vou blofi 12 FuB aus Eschenholz

Form eines Hau.ses mit einem Satteldach in mog- her und setzte mehrere aneinander; Polybios IX 19

liehst spitzem Winkel, Veget, IV 13ff. Vitruv. X giht naherc Beschreibung, vgl, Apollodor. p. 161.

19, 2: testudo arietaria. Procop. bell. Goth. I 175. Anon. Byz. p. 232 W. Abbildungen bei

21 beschreibt eine solche aus vier aufrechtstehen- Wescher p. 192 Fig. 79. p. 236 Fig. 92. p. 258

den, oben und unten durch vier Balken verbun- Fig. 98. p. 262 Fig. 101. p. 2r3 Fig. 107. Ge-

denen Pfeilern hergerichtet, mitWanden aus Leder. schickte Ersteigung der Mauern von_ Gergovia

auf vier Radern. von 50 Mannern. die innerhalb ohne solche, Caes. bell. Gall. VII 4*. 7. vgl.

stehen, fortgeschoben, Marquardt 527,6. 63 FuB Joseph, bell. Iud. VI 54fL uber den tapfern Syrer

lang war die vom Byzantiner Hegetor gebaute, Sabinus , der auf die Mauer Jerusalem^ stiirmt.

von Vitruvius X 21, 2 beschriebene SchiLlkrote, 60 Bcmerkenswert ist auch, wie nach Liv. XXVIII

deren von 100 Mann bedienter Widder 104 FuB 20 die afrikanischen tberlaufer die Bergfelsen

maB. Vgl. noch C. de la Berge bei Darem- von Iliturgis zu erklettern verstehen, indem sie

berg-Saglio Diet. 1 423. Nagel einschlagen und die Nachsteigenden mit

Die Mauern der gallischen Stadte, deren Kon- der Hand emporziehen. Romische Jiinglinge er-

struktion Caesar bell. Gall. VII 23 beschreibt, steigen die Mauer von Heracleum, indem sie ein

konnten dem Widder gut widerstehen. weil sie aus Spiel, wie es im Circus ansgefuhrt wird
,

an-

Steinen und Balken in regelmaBiger Abwecbslung wenden, das Livius XLIV 9, 4ff. beschreibt: je

Ijestanden und die letzteren nach innen festgeklam- 60 oder mehi machen Waffenflbungen, bilden dann
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ein Rechteck, schieben die Schilde fiber den Kopfen
dicht zusammen, lassen die vordersten aufrecht

stehen, die zweiten wenig, die dritten und vierten

mehr sich biicken, die letzten auf die Knie sich

stiitzen. So entsteht ein Schilddach , schragauf-

steigend wie ein Hausdach, auf dem einzelne Be-

waffnete zum Angriff vorriicken konnen.

Ziemlich haufig wurden zur Untergrabung der

Mauern Minen (ewiicuU . specus, De la Blan-

FestuBgskrieg 224S

der testudo von Legionaren in ffinf Reihen vons

je funf Mann; ,die linken Flugelmanner halten

das sautum seitwSrts, die iibrigen halten es uber

dem Kopfe in der Weise anfwarts, dafi jedesmal

der vordere Band des Schildes auf dem Schilde-

des Vordermannes aufliegt.'

Tore und Verrammlungen werden mit Axten
zerschlagen oder angesteckt, Liv. XXVIII 3, 13.

Caes. bell. Gall. II 6, 2. Tac. hist. Ill 29. 30.

ciiere in Daremberg-Saglio Diet. I 1589) 10 Ammian. XXIV % Hff.

angelegt und die Arbeit durch Aufstellung eines Uber die von den Belagerern geschaffenen An^

museulus gedeckt, Marquardt 531. Sie werden
5 i,.i t.„: ,i„. x>~i ,.«„ ,™ vn ;; t ^ v 'Jierwahnt bei der Belagerung von Veil, Liv. V 21,

des urabrischen Nequinum, X 10, 3, des aetoli-

schen Ambracia, XXXVIII 7 . 6if. — da die Romer

die Mine unter Schutzhuttcn (vitieae) verbergen,

merken die Feinde eine Zeitlaug nicht das Graben

und Herausschaffen der Erde, bauen dann aber

eine Gegenmine — , bei Sullas Eiunahme von

naherungshinderniss-e werden wir von Caesar gut
unterrichtet , als er solcbe MaBnahmen bei der

EinsehlieBung von Alesia sehildert, bell. Gall.

VII 73. Es wurden Baumstamme abgehauen, am*

Ende scharf gespitzt, in 5 FuB tiefe Graben ein-

gesetzt und unten aneinandcr befestigt, so daft

sie funf ineinander verschlungcne Palisadenreihen

bildeten und, wcr hineingeriet , sich aufspieBtc

Athen, Appian. Mithr. 36 , wobei, als die Mauer 20 Man nannte die Pfahle ,Spitzsaulen- (eippi). Da-
,. -r. n__.. -..l..:^ .-_i j„. „_i_4.„„j™„ Tor jjeg er ferner sog. ,Woltsgruben* anlegen, in.

schachbrettartiger Ordnung, 3 FuB tief, naeh

unten sick verengend, dahinein dicke, oben spitze-

und angebrannte Pfahle stecken, so dafi sie nur

4 Finger hoch bervorragten ; der untere Teil der

Grube wurde mit Erde ausgefilllt; , diese festge-

stampft, cler obere rait Reisig zugedeckt. Je 8

solcher 3 FuB von einander angelegten schiefen

Eeihen bildeten ein Gauzes und wurden ,Lilien-

nur noch auf Balken gestiitzt ist, der entstandene

Baum mit Schwefel, Werg und Pech angefullt

wird, die alsbald in Brand gesteckt werden, so

daB die Mauer sturzt und die daraufstehenden

begrabt ; bei der Eroberung von Themiscyra, ebd.

78, bei Caesars Bestiirmungen von Avaricum, Caes,

bell. Gall. VII 22, 5, von Uxellodunum, als er

den Belagerten das Trinkwasser durch Minen

abschneidet, VIII 41, 4. 43, 4, und vor Massilia,

wo Vitruv. X 22, 11 von liber 30 Minen spricht. 30 beet' {lilia) genannt. Bei den Ausgrabungen sind.

Vgl Ammian. XXIV 4, 21 (Lilian vor Maozamalch a).

Oreos greifen die Romer und Konig Attains von

verschiedenen Punkten an: et ut loca diversa,

sic dispari modo etiam oppugnabant : Romanus
testitdinibus et vineis et arieie admovendo muris,

regit ballistis catapultisque et alio omni genere

tormentorum tela ingerentes. et pondere imjenti

saxa iaciebant et euniculos et quid.quid aliud

priore oppvgnatione expertum fuerat, Liv. XXXI
46, 10 (vgl. WeiBenborns Anm.).

Ein wesentlicb.es Ziel war, die Belagerten von

Mauern und Tiirmen zu vertreiben, Liv. XXI 11,

7. Caes. bell. civ. II 11, 3: -non datnr libera

muri defendendi faetdtas, vgl. bell. Gall. JI 6, 2,

Bell. Afr. 56. 1. Appian. Mithr. 40. Tac. ann. XIII

39; hist. Ill 30. Joseph, bell. Iud. Ill 219ff.

Ti. o. SchlieBlich wird zum Sturm iibergegangen;

ein deutliches Bild gibt z. B. Livius XXXVIII 5

vom Angriff auf Ambracia, Tacitus hist. Ill 27ff.

86 solcher Gruben nocb gefunden worden, Napo-
leon II 322 Taf. 27. Vor diesen, gegen Alesia.

bin, wurden 1 FuB lange Spitzpfahle mit einge-

laesenen angelartigenEisen versehen, eingegraben ;.

von diesen ,Ochsenstacheln' {stimuli) sind funf

wiedergefunden , NapoUon II 304 Taf. 27.

Frohlich 240. Demselben Zweck dienen die,FuB-
angeln' (stili caeei), Bell. Afr. 31, 5; vgl. Ammian.
XV 10, 5: eminentes lignei stili. Hierher ge-

40h0ren auch die von Vegetius III 24 genannten.

tribute, aua vicr Hslzern bestehend, die, gleich-

viel wie sie geworfen werden , auf drei Beinen

stehen und das vierte in die Luft strecken ; ferner

die ,spanischen Reiter' [erioii), Caes. bell. civ. Ill

67. Sallust. hist. Ill frg. 23 (Non. p. 555). Bei

den Feldbefestigimgen werden, um den Gegner

abzuhalten, Mauern und Graben mit Verpfahlungen.

errichtet, Appian. bell. civ. IV 107.

Besondere Schwierigkeiten brachte die Be-

vom Sturm des Antonius auf Cremona. Des Oftern 50 lagerung der am Meere gelegenen Stadte, vgl..

wird hierbei erwahnt, wie die Soldaten durch

engen AnschluB aneinander mit den Schilden zu

Haupten eine Art Dach (testudo) bilden, Liv.

XXXI 40. XXXII 17. 10 idieMakedonen). XXXIV
39, 5. XLIV 9, 6: scutis super capita densatis.

Tac. hist. Ill 27ff. 31 If. Joseph, bell. Iud. II 537 :

oi ts E$f}s i)jv xa).ovf.ievr
s
v . . . yj"A(ovt]v txpQci^avTO,

s.a$* 1]Q tit BeX)) <f-eo6iiBra ^EQtcaxUodavEv an.ov.Hxa. -.-^ ^^.>.^.. ^ ^ v^ — .- - T

III 270; vgl. auch die Schilderung Ammians Landzungen und Vorgebirgen gelegen, waren auf

XXVI 8. 9, wie vor Cyzicus die Soldaten auf drei 60 der Landseite bei Eintritt derFlut, die die Angriffih

zusammengebundenen Fahrzeugen sich aufstellen : arbeiten oft wegschwemmte , nicht anzugreifen^

z. B. die Schilderungen der Belagerung von Syra-

kns und die von Livius XXIV 34ff. mit Bewunde-

rungerzahlte Verteidigung durch Archimedes; von

Scipios Angriffen auf Neukarthago, Appian. lb..

20ff., auf Utica, Appian. Lib. 16; von Mithra-

dates Belagerung des festen und tapfern Cyzicu^

Appian. Mithr. 73.

Die festen Platze der Veneter r
auf schmalen

densaiis cokaerentes supra capita scutis primi
transtris instabant armati, alii post hps semet

eurvantes humilius, tertiis gradatim indinatig

summisse, ita ut novissimi suffragintbus t«ai-

dentes formam aedificii fornieati momtmrent.
Das Relief der Traianssaole, Ci chorine Taf. L.

LI, Textband II SSOff: bringfc eine Darstelhmg

bei Ebbe von der Seeseite ebensowenig; Caesar

muBte Walle und Damme so hoch wie die Mauern

einer Festung bauen, Caes. belL Gall. HI 12.

Goler 1 105. Bekannt ist, wie Caesar den Hafen

von Brundisram sperrte. soweit dieser scicht, mit
Schuttm&isen , weiterhin an tiefen Stellen mit
30 QFuB groflen Boppelfiofien, die an den vier

iJiJ4y x esTjungsKne"

Ecken verankert waren, ferner durch FlOBe, mit

Erde und Astwerk bedeckt; auf jedem vierten

FloB befanden sich Tiirme von zwei Stockwerken.

Pompeius lieB dagegen groBe Lastschiffe, mit

"Tiirmen in drei Stockwerken und mit sebwerem

Oeschiitz bewehrt, treiben, verrammelte dann vor

der Abfahrt nach Griechenland die Tore der Stadt,

verbarrikadierte StraBen und Gassen, zog iiber

die Wege Graben, darin Pfahle und gespitzte

Baumaste, mit Erde bedeckt, und sperrte die Zu- 10 III 150ff.

genommen, um den Feind durch solche Beute zu

zerstreuen, Bell. Hisp. 16. Verzweifelt waren die

Ausfalle aus dem hungernden Perusia, Appian.

bell civ. V 34. Vgl. sonst noch Appian. lb. 2 Iff.

Caes. bell. civ. II 2, 6. Ill 62. Bell. Afr. 6 und

Josephus Bericht, bell. Iud. VI 248f., iiber die

vielfachen Durchbruchversuche der Juden aus

Jerusalem (vgl. Dio LXVl 4, Schurer a. a. O. I

525ff.) sowie iiber die Verteidigung von Iotapata

gange von auBerhalb der Mauer zum Hafen durch

<*roBe, vorn spitze, in die Erde versenkte Balken,

Caes. bell. civ. I 25-28. Goler II 20ff.

fjber VerteidigungsmaBregeln, die von den Be-

lagerten ergriffen wurden, laBt sich das Folgende

zusammenstellen (Marquardt 533. Jahns 300.

Muller 543. Frtfhlich 254); vgl. Anon. Byz.

strat 13, ltf. 7fF. Man suchtc die Umgebung der

.Festung in einen fur den Angreifer schwierigen

Eine groBe Rolle spielte wie beim Angriff so

auch bei der Verteidigung das Feuer. Als das

Capitol 69 n. Chr. in Flammen aufging, konnte

man nicht feststellen, ob Belagerer oder Belagerte

die Schuld trugen, Tac. hist. Ill 71; iihnlich war

es beim Brande des Theaters von Placentia, II

21. Ein Hauptaugenmerk richteten die Belager-

ten darauf, den Damm durch Feuer zu zerstdren

(Appian. Lib. 124. Liv. V 7. XXXVI 23, 2.

Zustand zu yersetzen, etwa durch Verwustung, 20 Caes. bell. Gall. VII 22, 4. 24 2-4; Jell. civ.

Cberschwemraung, Vitruv. X 22, 7. Pompeius

lieB in der Umgebung von Urso, das sehr fest

war und Brunnen hatte, wahrend ringsum Wasser

fehlte, noch alle Baume umhauen und in die

Stadt bringen, so daB Caesars Hecr Holz zum

Damme und zu den Turmen von Munda herbei-

schaffen muBte, Bell. Hisp. 41. Die Stadt wurde

stark befestigt und verproviantiert (vgl. Tac. hist.

II 19: solidaii muri, propugnacula addita, auetae

II 2, G. 14, 1-2. Joseph, bell. Iud. Ill 169),

oder durch Minen, Caes. bell. Gall. Ill 21, 3.

VII 22, 2. Dio LXVI 4. Appian. Mithr. 36;

eben.so die Tiirme (Veget. IV 20. Caes. bell civ.

II 2, 6), Schutzdacher , Widder und andere Be-

lagerungsmaschinen, Appian. Mithv. 31; Lib. 16.

Tac. hist. IV 23. Caes. bell. civ. II 14. Joseph.

bell. Iud. Ill 205. 22611 234. 240. V 475ff.; auf

testudims wird geschmolzenes Blei geschuttet

turres, von Placentia), Gegenturme errichtet, vgl. SOPolyaen. VI 3. Anon. Byz. 13, 16. 25. Man wart

Appian. Mithr. 31. 34. Joseph, bell. Iud. IV

580; die in Avaricum Belagerten deckten sie mit

Lederliauten, erhOhten die Tiirme ihrea Walles um
soviel, als die Hohe der Belagerungstiirme sich

mehrte, Caes. bell. Gall. VII 22. Goler I 251.

Als der von den Romem vor Iotapata gebautefast so

hoch wie die Mauerzinncn ist, werden aufJosephus'

GeheiB die Mauer unter groBen Schwierigkeiten

«rhoht und mit Turraen bewehrt (Joseph, bell.

von den Mauern herab Fackeln, Pech und andere

brennende Stoffe, Caes. bell. Gall. V^43 ferventes

fusil i ex argilla glandes (vgl. dazu G6lerI191).

\
7II 25, 8, schleuderte Brandpfeile {malleoli) mit

nicht zu straffem Bogen , damit ihr Feuer nicht

erlosche, BelL Alex. 14. Veget. IV 18. Ihre Kon-

struktion beschreibt Ammian. XXIII 4, 14: zwi-

wchen dem Rohrschaft und der Spitze befand sich

cine Verkleidung von durchbrochenem Eisen, einem«mUIU UIHA Jllllr iUIlUCli Wttciiii ^uatj^u. uvii. ^iiiv, , wa.^^u,^ ,-.-.. «— ^„„.„^..^ - ,

Jud. Ill 174), Wurfmaschinen aufgestellt, Ge- 40 Spinnrocken ahnlich, die mit vielen iemen Oft-

schofie beschafft. die Tore mit Kies und Steinen

verrammelt, vgl. Ammian. XXXI 15, 6. Vor allem

muBte versucht werden, sich der Belagerer durch

haufige Ausfalle zu erwehren. Die Ambrakioten

batten in dor Mauer gewolbte, verschlieiibare, da-

zu geeignete Ausgange {forfices), Liv. XXXVI
23, 3, vgl. XLIV 11, 8. Ich erinnerc nur an

einige solcher Vertcidigungen. Die von Rom ihrer

Streitmittel beraubten Karthager erhoben sich

nungen versehen ist, Feuer mit etwas Brennstoff

enthalt, das nicht durch Wasser, sondern nur

durch Erde zu loschen 1st. Non. p. 556M.:
malleoli nianipuli spartei pice carUneli, qui in-

eensi aut in muros aid in testudines iaciwilur.

Fest. p. 135 M. Die in Iotapata belagerten Judcn

gossen auf die einstiiTrnenden Romer siedendes Ol

herab, Joseph, bell. Iud. Ill 27 Iff.; Bretter, auf

dencn Feinde anrucken, werden mit gckochtem.

zum letzten groBen Kampfe, fertigten mit grenzen- 50 Heu (xijkig, faenum graecum) beschiittet und un-

Wai- nTWai-n-iiiirri/aif fff.m.ii+ifffl\rgauon vftn npiiAn win trhnr Mmacht. TIT 277. Noch wirksamer warenloser Opferwilligkeit gewaltige Massen von neuen

Waffen und ihre letzte Flotte, mit der sie den

Romern noch einmal in verzweifcltem Ringen

«ntgegentraten. Appian. Lib. 9 3 ft'. Archelaos, aus

Athen ausbrechend, lieferte unter den Mauern des

Piraeus den Romem eine Feldschlacht , Appian.

Mithr. 31ff, Vercingetorix groBer Versuch, das

Entsatzheer zu erreichen. scheiterte. Caes. bell.

Gall. VII 80ff. Massilia wehrte sich lange gliick-

gangbar gemacht. III" 2 77. Noch wirksamer waren

die aus Gescbutzen geworfenen folarieae, Appian.

Illyr. 11. Veget. IV 18. Serv. Aen. IX 705. Paul.

p. 88: falarica genus teli missile quo utuntur ex

falis i. e, ex locis extructis dimi'cantes. Die

Liv. XXXIV 14, 11 erwahnten halt Weissen-
born fur schwere pili (vgl. Polyb. VI 23, 5. Tac.

hist. IV 29) und unterscheidet davon das bren-

nende WurfgeschoB, die phalarica, der Saguntiner,

lich, Caes. bell. civ. II 4ff. Pompeius durchbrach 60 Liv. XXI 8, 10. Gegen feurige Geacbosse wehr
lipi rivrr>inphiuTTi riapanrc T.iniiiTi Hiipa hpll r>iv TTT tpn sifh flip Kvzikpner i^axi xal otEt. WOhl durCLbei Dyrrhachium Caesars Linien, Caes. bell. civ. Ill

62ff. Goler II 123ff. Der in Alexandrien schwer
bedrangte Caesar ergriff kiihn die Offensive, Bell.

Alex. Iff. Die aus Ategua heraussturmten, hatten

Faschinen, um die Graben auszufullen (vgl. Caes.

bell. civ. Ill 63, 6), Hacken, um die Strohhutten

^er Caesarianer zu zerstOren and in Brand zu

stecken, aufierdem Silber uod Gewander mit sich

ten sich die Kyzikener vbaxi xai o|«, wohl durch

wasser- und essiggetrankte Decken; die Kraft

anderer wurde durch vorgehaltene Kleidungsstucke

nnd schlaff aufgehangte Tucher geschwacht, jiqo-

fioXaig ifiaTiaiv xai a&ovaig xzyaXaoii&vats zijg

<poQdg dvekvov, Appian. Mithr. 74, vgl. Caes. belL

civ. II 9, 3. Joseph. belL lad. Ill 173: &Qv<pd-

xtovs ntj$ao&at xslsvaas (o 'Itootjjzos) efutexaoat
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ze jSvqoclg vsodoQOvg (ioaiv, d>$ dvad£x°wTO t*w
zovg Sbio rwv xszQo^oXcay Mftovg xokjiovpsvai,
JiEQiokta&dvot dk ajr

1

avttav xal zd loina fiiirf xal
to jtvq V7i6 TTJs ixfiddog Eigyoizo, TZQoavlazvjoiv ztav

xexzovojv. Nach Ammian. XXIV 2, 10 spannten
die in Pirisabora Belagerten uberall auf den Mauern
schlaffe Haarteppiche aus, damit die Pfeile sich

darin fangen sollten. Vgl. die Vorschriften des
Anon. Byz. strat. 13, 18. 19. 26. An die Mauer

fringendis obrvendisque hostibus, Tac. hist. EC

21, vgl. Caes. bell. Gall. I 25. Liv. XXXIV 38..

39; die Vitellianer werfen selbst die Ballisteni

auf die Angreifer herab,. Tac. hist. Ill 27, und
auf eine von denselben gebildete testudo schwere-

Stein e, vgl. II 22 (molares), IV 29 {ferrata*
sudes, gravia saxa). Ammian. XX 11, 10.

Wie auf Widder und Mauerbohrcr SteinblCcke
hinabgeworfen werden, zeigen die Berichte bei.

angesetzte Leitern wurden mit zweizackigenGabeln 10 Appian. Mithr. 74. Polyaen. strat. VI 3. Veget
(furcae) zuriickgestofien (Liv. XXVIII 8, 7. Suid. IV 23. Joseph, bell. Iud. Ill 229ff. Oder man.
I p. 1366B.: SlxQava oiars djiafd-eiadm rr/v %<ay versuchte die SturmbCcke mit Stricken heraufzn-

ziehen, Liv. XXXVI 23, 2. vgl. Acn. Tact, Poliorc.

32, 2: ozav rj sivlrjv rj alio zt zov zdyovg Siaaojizr)*

XQij figoxq) to 7iGoia%ov avaZa/LtftdvEo&ai , Xva fxrp

dvvrjTat TTQoojiiTiTEtv to pijxdvtjfia. Caes. bell. Gall.

VTI 22, 2 laqzeets falecs avertebant. Cass.Dio LXVI
4. Die Verteidiger von Ambracia verstanden es>.

durch Wippen Massen von Blei, Steine und eichene-

leyoftsvwv analmv JiQogaycoyrjv) , hinaufsteigende

Feinde mit Zangen (forflces, lupi) gepackt und
heraufgezogen, Veget. IV 23: plures in modum
forfteis denlatum funibus illigcmt ferrum, quern
lupiim vacant. Liv. XXVIII 3, 7. Procop. bell.

Goth. I 21. IV 23. Tacitus hist. IV 30 erwahnt
einen Krahn, der pltitzlich herabgelassen einen

oder rnehrere der Feinde in die HOhe rifi und 20 Bioeke auf dieSturmwerkzeugeherabzusturzenund
durch eine Verlegung des Schwerpunktes in das

Lager schleuderte ; es ist die sonst tolleno genamite,
auch als Scbleudermaschine gebrauchte Vorrich-

tung, die Archimedes schon in Syrakus in Be-

wegung setzte; vgl. Liv. XXIV 34, 10. XXXVIII
5, 4. Veget. IV 21.

Eine andere Methode bestand darin, dafi die

Belagerten scliwere Gegenstande, Baumstamme,
runde Steine, belastete Wagen.Tonnen mitSteinen

die Mauersicheln, die die Zinnen abrissen, mit eiser-

nen Ankern zu fangen und zuerobern, Liv.XXXVM
5, vgl. Polyb. XXII 10. Die in Haliartus Be-
lagerten liefien auf die angelegten Widder grofie-

Steinc und schwere bleierne Gewichte herab, um
sic zur Erde zu drikken, Liv. XLII 63, 4, vgl.

Aen. Tact. Poliorc. 32, 3 ; die Uticenser Balken,

Appian. Lib. 16; iiber ZerstOrung eines Turmes
durch ausgestreckte Latten mid darauf gestofiene

und Erde herabrollen (Apollodor. p. 139 W.). Sal- 30 Balken Tac. hist. IV 30, vgl. Cass. Dio LXVI 4. Die
lust. hist. Ill frg. 22 D. berichtet bei der Belage-

rung von Cyzicus, dafl Rader berabgerollt wer-

den ; cin Relief der Traianssaule Taf. LXXXV
zeigt nachFrGhner die Verwendung von Fassern

zu dem gleichen Zwecke; aber Tittel bei Cicho-
rius (Testbd. Ill 228ff.) sieht darin eine sinn-

reiche Maschine, drei- oder vierradrige Karren
mit sichelformigen Haken ununterbrochen zur Ab-
wehr der sturmenden Feinde loszulasscn ; vgl.

in Iotapata belagerten Juden suchten die StoBfr

des Widders durcb Sacke mit Spreu gefiillt zu

hemmen, die ESmer aber schnitten sie mit Si-

cheln ab, Joseph, bell. Iud. Ill 223. 225, Mehr
Erfolg batten sie in Masada mit einer geschickt

aus Balken und Erde konstruierten Mauer, die-

Josephus VII 311—314 beschreibt. Scbiirer
Gesch. d. jud. Volkes I 536. Stellen der Mauer,.

die durch den Sturmbock und andere Maschinen
dazu, was Cass. Dio LVI 14 von der Verteidi- 40 erschiittert, niedergeworfen oder durch Brand be-

gung der Dalmater erzahlt : Udovg xollovs robs

fikv orpevftovaig ax
1

avrovg sfialXov, rovg Ss xai

y.axEXvlivdovv. allot TQoyovg allot u/iag'ag Slag

xlrjQStg xbzq&v , allot xtfionavg ^f-oifpegtig sjti-

%coQtoig xcog xexoirj/iiivag xal UOcov ynf.iovaag
7

Auf die testudines walzten die Massalioten

groBe Felsblocke mit Hebebaumen (Caes. bell.

civ. II 11, 1) und rollten, als diese den festge

schadigt waren, wurden ausgebessert [Liv. XXI
11, 10. XXXIII 17. 9. 10. XXXVIII 7, 5. 29, 2.

XXXIX 4, 9. XLII 63, 4. Appian. lb. 54; Mithr.

37. Joseph, bell. Iud. I 350. Ammian. XXXI
15, 6) oder durch Kissen und Matratzen geschutzt..

Caesar riihmt die Kunat der Gallier, vom Feinde zu

leruen und treffliche GegenmaBregeln zu ergreifen.

Bei Avaricum untergruben sie den Wall der R6mer
durch Minen, in deren Anlage sie durch den Betrieb-

fugten Maschinen kcinen Schaden taten, mit Kien 50 ihrer Eisenbergwerke besonders bewandert wareo,.

und Pech angefiillte Tonnen von der Mauer herab.

Erfolg hatten mit dem gleichen Manover die Ver-

teidiger von IJxellodunum, Caes. bell. Gall. VIII

42, 1. 2: citpas sevo pice scandulis complent;

eas ardentes in opera provolvunt eodemque tem-
pore acerrime proelzantur . . , magna repente in

ipst's operibus flamma extitit. quaecumque enim
per locum praecipitem missa erant, ea vineis et

aggere supprcssa conprvhendebant id ipsum, quod

Caes. bell. Gall. VII 22, 2, sperrten die romi-

schen Minen durch angebrannte, zugespitzte Holz-

klotze, siedendes Pech und ungeheure Steine, 24r

5. Ebenso trieben die belagerten Sotiaten Minen
gegen den Damm der Renter, III 21. Die Massa-
lioten wufiten die Minen der ROmer durch Tiefer-

legung ihres Grabens matt zu setzen und durcb

Gruben, die mit Wasser gefiillt wurden, den Ban
zu unterwuhlen und die Arbeiter zu vernichten^

morabatur. Joseph, bell. Iud. Ill 165. Die 60 wie Vitruv. X 22, 1 des naheren beschreibt. Ge-
Wirkung dieser Gegenstiinde rat Anonym. Byz.

p. 211 W. durch zgtftoloi, hoTzerne, dreifach in

der Erde befestigte Pfahle, zu hindern. Bei Mas-
silia wurden die genannten Feuertonnen mit langen

Stangen und Gabeln {longuriis furcisque, Caes.

bell. civ. II 11, 2) abgewehrt. Die Othonianer in

Placentia verteidigten sich durch sudes et im-
menxas lapidum ae plumbi aerisque moles per-

schickt hatten die Verteidiger von Ambracia die

glticklich ausgespurte Minierarbeit der ROmer ver-

eitelt , besonders auch dadurch , dafi sie Fasser

mit Federn fullten, auf diese gluhende Kohlen
legten, mit dem Blasebalg anbliesen und so stin-

kenden Qualm hervorriefen, Liv. XXXVIII 7, 10ff.r

vgl. Polyb. XXn 11. Joseph. b*lL Iud. I 348.
350 hebt hervor, wie geschickt die von Herodes

und Sossius in Jerusalem belagerten Juden in

der Anlage von Minen (pEzalleiai) waren; auch

bei der spateren Belagerung durch Titus bemerkt

dies Dio LXVI 4. Johannes brachte bierbei rO-

mische Schanzwerke dadurch zu Fall, dafi er einen

Gang darunter mit Piahlen stutzte, nut Holz,

das in Pech und Asphalt getaucht war, ftillte,

dieses anzundete, so dafi die Stiitzen vcrbrannten,

der Gantr einstiirzte und die Verschanaungen zu-

sanmenbrachen, Joseph, bell. Iud V 469 Ff. vgl.

VI 28 Das von Natur feste Gamala wurde

von Josephus durch unterirdische Gauge und

Graben gesichert, Joseph, bell. Iud. IV 9 _

Das gerade beim F. so wichtige teclmische

Personal im Heere, die fabri unter dem prae-

fectus fabrum, ist im Art. Fabri besprochen.

Vgl Bloch Musec Beige IX 352ff. Kissen

Bonn. Jahrb. Heft 111/2, 53 und die Art. Ar-

mamentarium, Pabrieensea.

t'ber die schweren Festungsgeschutze zu An-

griff und Belagerung soil namentlieh auch in tech-

nischer Hinsicht im Art. Geschiitzwesen naher

ffehaudelt werden. Erst seit den Punischen Kriegen

werden Geschlitze bei den KBmern otters erwahnt,

die sie von den Griechcn, zuerat in Unteritahen,

kennen gelernt hatten. Kochly-Rustow Gnech.

Krie^sschriftsteller I 189. Die allgemeine Be-

zeichnung ist tormenta wegen der Verwendung

der Torsionselastizitat (bedeutet aber auch Ge-

schosse, Caes. bell. civ. II 9, 5. 9, 9, wie eata-

pvHa ebenfalls Pfcil, Non. p. 552 M.). Marqu ardt

520. Frohlich 78. Deutlicher tritt uns die

Verwendung von Geschiitzen in den Feldziigen

Caesars entgegen, der eine gute Artillerie sich

zu scbaffen snehte (vgl. die Abhandlung von

Pfeile (Caes. bell. Gall. VII 25, 2. Vitruv. X
16, 2) abschiefienden catapultae oder soorpiones

(die Bezeichnung ist aber auch allgemein, daher

Caes. bell. civ. II 9, 4 saxa ex eatapidtis, Fr6h-

lich 79). Sullas Katapulten vor Athen schoasen

gleichzeitig bis zwanzig bleierne groiie Kugeln,

Appian. Mithr. 34. In der Schlacht am Angn-

varierwall werden lanzenschleudemde tormenta

verwendet, Tac ami. II 20. Von der Wirkung

10 der Geschlitze gibt Joseph, bell. Iud. Ill 243ff.

eine Schilderung: t) zwv 6g~vfislwv xal xazajisl-

tojv fiia siollove o.fia dit'jlavvEV xal zmv vjto vfjg

fjLtiyavTJg d(pis(jU.voav Jiezgoiv 6 qoX'Qoq indX&tg re

avlovosv xai ycaviag dzisdovJirs xvQycov xrl., vgl.

V 269—272. 276. 277 u. o.

Scipio eroberte in Neukarthago iiber 120 grofie

und 281 kleine Katapulten, 23 grofie, 52 kleine

Ballisten und viele soorpiones, Liv. XXIII 47,

Die Juden batten zur Verteidigung Jemsa-

im Osten, Bell. Alex. 1, 1. Bei Caesar werden

einigemale den Legionen zugeteilte Geschlitze er-

wahnt, Bell. Ales. 9, 3; Afr. 77, 2; in der Kaiser-

zeit hat iede Legion ihre Geschlitze,, Tac. hist 111

23. Joseph, bell. Iud. V 269. Cass. Dio LXV
14, 2, auch die praetorianischen Cohorten, CIL

VI 2154, spatcr jede Centime ein Horizontalge-

schiitz carroballista (s. d.), mit Maultieren be-

spannt und von elf Mann bedient, und jede Co-

horte ein Wurfgeschutz, Veget. II 25.

In Betracht konunen besonders die Ballisten

und Katapulten. Eine kritische Beurteilung der

friiheren Untersuchungen gibt Marquardt 518f.

mit ausfuhrlichen Literatun-eniierken , der 522

auch bemerkt, daB die Bezeicbmingen sehr schwan-

kend sind und leicht irrefiihren. Die griecMschen

Kamen ballistae. catapultae vermeidet Caesar,

aufier in der Schilderung der Belagerung von

Massilia. Die ballistae schleudern Steine (Vitruv.

X 16, 1. 17, 3. Liv. XXXI 46, 10. Caes. bell.

civ. II 9. Tac. hist. IDT 23. IV 23. Joseph, bell.

Iud. Ill 167) und Balken (Caes. bell. civ. II 2,

2) unter einem Winkel von 45°. Die Massalioten

schleuderten mit denselben 12 Fuli lange, vorn

mit einer Spitze versehene Balken, die durch

Sehichten Flechtwerk der Angriffslaufhallen durch-

schlugen und noch tief in den Boden eindrangen.

Ein Schufi aus einer ballista warf bei Ategua einen

Turm um, Bell. Hisp. 13, 7. Sie hatten grOBeres

Kaliber als die unter geringerem Erhohungsmnkel

201ems 300 Katapulten und 40 Ballisten , Joseph.

bell. Iud. V 359. DaG das schwere Geschttz

sowohl im Belagenmgskiiege wie im Felde ge-

braucht worden ist, zeigen die bei Jahns 2U
genannten Stellen. Die Verwendung von Frauen-

haar zur Herstellung der elastischen Sehnen wird

ofters erwahnt, Caes. bell. civ. Ill 9, 3. Vitruv.

X 16, 2. Veget. IV 9, und war den Griechen be-

kannt, Polyb. IV 56, 3.

Zu den Beschreibuugcn beider Instrumentc

30 in den griechischen Kriegsschriftstellern und bei

Ammian. XXIII 4 vgl. Marquardt 521ff. Miiller

545ff. Jahns 207—211. Frohlich 80ff. Seine

neuen Rekonstruktionen beschreibt Schramm
Jahrb. d. Ges. i'tir lothr. Gesch. u. Alt. XXVI

(1904) 142—160; vgl. R. Schneider ebd. XVII

284-302. dessen Notiz Rom. Mitt. 1904, 255

und Aufsatz ebd. 1905, 166-184, sowie Berl.

Philol. "VVoch. 1905, 589.

Nach Constantin werden Katapulten mcht

40 mehr erwahnt, nur die ballista und der vermut-

licb von den Romern erfundene onager (seorpio),

eine cinarmige Katapulte, Ammian. XIX 2, 7.

5. Off. 7, 6. XXIII 4, 4. XXIV 4, 16. Marquardt

523.

Literatur: Marquardt St.-V. II 2 515—

534 Jahns Handbuch d. Gesctaichte d. Kriegs-

wesens, 1880, 294-302 (mit Atlas). Wescher

Poliorce-fique des Grecs, Paris 1867. Alb. Miiller

Festungskricg u. Geschiitzwesen in Baumeisters

SODenkm. des klass. Altertums I 535ff. A. de Ro-

chas Art. Oppugnatio bei Daremberg-Saglio

Dictionaire. Saglio Art. Agger ebd. Lagrange

Essai historique sur les mines militaires anciennes

et modernes, Bruxelles 1866. G. Hue L'artillerie

dans Lantiquit^ et au mojen age, Pans 1881.

A deRochasd'Aiglun Principes de la forti-

fication antique 1881. Schambach Einige Be-

merkungen iiber die Geschutzverwendung bei den

Eflmern, besonders zur Zeit Caesars, 1883. W.

60Rfistow Heerwesen u. Kriegftihrung C. Iub.ua

Caesars2, 1862. 137ff. (mitTafeln). Sapole-onlll

Hist, de Jules Cesar I. II, Paris 1865/6. v Galer

Caesars gall. Krieg I. II 2
, Tubing 1880^ Heuzcy

Les operations militaires de Jules Ce"sar, Paris 1886.

S toffel Hist, de Jules C<5sar: Guerre cmle I. IL,

Paris 1888. F r h 1 i c h Das Kriegswesen Caesars,

Zurich 1889. 1890, 76-82. 238-254. G. Veith

Geschichte der Feldzuge G. Iulius Caeears, 1906
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D^ MagUterium memoriae (Ammian. a. O ; vgL Suid.

luckenhaft uberhefert, keine andere Aaslegang wohl als Nachfolger des Historikera Entrop, der
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&teu1 -] dies Amt im J. 369 oder 370 niederlegte (Seeck

«*J} ^emimus l n̂
' ?a*™,altg ^^rnarum Die Briefe des Libanitis 152), und loste ihn dann«*m i^oe um 284-286, CIL VI 31380. 31384. eben«o im Proconsnlat vor. Asien STlJSn S

Meatus 2258
«r dieses im J. 372 bekleidete, steht fest, da er
wahrend desselben in den ProzeB des Theodorus
und seiner Genossen eingriff (Seeck Herm. XLI
523). Er liefi, kaum in der Provinz eingetroffen,

den Philosopher! Maximus in Ephesus enthaupten,
nachdem dieser als Mitwisser des Theodorus nach
Antiochia vorgeladcn, aber als unschuldig in seine
Heimat entlassen worden war (Eunap. vit. soph.

480. Liban or. I 158. Suid. a. O. Ammian. XXIX Philol. XXXVII 154. C Wagener
1,42 Socrat. III. 1,16. Zosim. IV 15, 1). Auch 10 VII 51. Eutropius ed. Droysen,
den agyptischen Philosophen Koiranos licB er hin-

richtcn (Ammian. XXIX 2, 25. Suid. a. O.) und
verfolgte als eifriger Christ alle, die heidnischer

Zauberei verdachtig waren, mit groBter Harte (Am-
mian. XXIX 2, 23—28. Huid. a. 0. Zosirn. IV 15,

2). Nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, blieb
er in Asien, wo er eine vornehme und reiche

Frau heiratete. Als Theodosius im J. 379 den
Thron bestieg, ging er an den Hof, um sich von
gegen ihn crhobenen Anklagen zu reinigen. Nach 20
seiner Eiickkehr starh er am 30. Dezember 379
durch einen Fall (Eunap. vit soph. 481)

11) Rutins Festus (IG III 635. CIL XI 2997.
Dessau 2944 = CIL VI 537. Uberschr. und
Unterschr. seines Breviarium im Cod. Escor.), Vul-
sinienser, doch in Eom wohnend, Heide (Dessau
a. O.), Naehkonnne des Philosophen C. Musonius
Kufus, Sohn des Dichters Kufius Festus Avienus.
Denn cr nennt sich in seiner Ins chrift bei Dessau

samkeit wenigstens in ihrem spateren und hoheren
Teil durchaus dera Reichsteil des Valens ange-
hOrt, dem er auch sein Buch widmete. Dieses
ist eine kurze Geschichte Eoms nach Provinzen
geordnet. Sie ist geschfipft aus einem Auszuge
des Livius, einer kurzen Kaisergeschichte, die auch
Eutrop benutzt hat, und Florus (B. J a cob i De
Festi breviarii fontibus, Bonn 1894. A. Eussner

Philol. Anz.

Berlin 1899
p.XXV) ; ihn selbst hat Ammianus Marcellinus in
seinen geographischen Exkursen benutzt (Momm-
sen Herm. XVI 605). Kritische Ausgaben von
W. Forster, Wicn 1894 und C. Wagener, Prag
1886. Aufierdem hat er zahlreiche Gedichte ver-
falit, von denen nur das Epigramra auf die Nortia
inschriftlich erhalten ist (Dessau 2944). Pallu
de Lessert Fastes des provinces Africaines II
144. Teuffel Gesch. d. rfim. Lit. II& 1050.

1*2) Rullus Festus, corrector Lucaniae et Brit-
tiorum CIL X 212, wahrscheinlich identisch mit
dem Vorhergehenden.

13) Rutras Postumius Festus, Consul im Oc-
cident im J. 439. Mom m sen Chron. min. Ill 530.

14) Flavius Festus, Consul im Occident im
J. 472. Mommsen Chron. min. Ill 536.

15) Ruh'us Aggerius Festus vir clarissimus
et inlustris im 5. Jhdt. CIL VI 32201.

16) Pomponius Festus, Inschrift des Colos-
a. O. Festus, Musoni suboles prolesqm Anient, 30 seums tius dem 4. oder 5.' Jhdt., CIL VI 32193.
unde tui lot ices traxcrunt. Cassia, no men. Dies
kann wohl nur bedeuten, daB sein Vater durch
irgend ein Gedicht, in dem er seinen hcimatlichen
<Jue]l Caesia pries, diesen beriihmt gemacht hatte,
obgleich Marx es anders interprctiert (s. Bd. II
S. 2387 1, Da ein Stein den Eufii Festus, Mar-
•cellinus und Proculus gemeinsam gesetzt wird,
sclieinen die beiden letzteren seine Briider ge-
wesen zu sein (CIL XI 2997). Seine Frau hie (J

[Seeck.]

17) Consul 472, Patricius und caput senatus
(Mommsen N. Archiv. XIV 489). Im J. 497
ging er im Auftrag Theoderichs, vielleicht ge-
meinsam mit den Bischofen Germanus und Cres-
conius, die ein papstliches Schreiben iibcrbrach-

ten (Jaffee nr. 744), nach Konstantinopel , um
den definitiven Frieden mit dem Kaiser znstande

, . zu bringen, den Paustus Niger einige Jahre vor-
Placida und hatte ihm mehrere Kinder geboren, 40 her vergeblich zu erlangen versueht hatte; er er-
von denen ein Sohn nach ihr den Namen Pin- reichte sein Ziel und kehrte mit den ornamenta
eidus llihrte (Dessau a. O.). Seine Amterlauf-

------
bahn sclieint er als Corrector Lucaniae et Brit-
tiorum begonnen zu haben; denn in diesem Aint
wird CIL X 212 ein Rullus Festus genannt, was
fur Ihtfw.s Festus verlesen sein diirfte. Die Uber-
schrift seines Breviarium nennt ihn irn Cod. Bamb.
niatjistcr memoriae. In dieser Stellung kOnnte
er im J, 372 der Nachfolger des vorhergehenden r . tl , W11W11 uw „„ lvl vtVjlJ A. , ?v, 1Itul ,c (AJluCi
F. geworden sein, was gut zu der Abfassungszeit 50 Pont, 121, 3 Momms. Laurentius 46 Duchesne).
des Schriftchens passen wiirde Denn am Schlusse '" -

wiinscht er dem Kaiser Valens, dem es gewidmet
ist, er nioge mit den Persern zu einem ebenso
ruhmvollen Frieden gelangen, wie vorher mit den
Goten (/// ad banc ingentem de Oothis etiam
Babyloniae tibi palma pads accedat). Und 372
stand der Perserkrieg auf seiner Hohe, nachdem
369 der Gotenkrieg beendet war. Denn dafi

palatii fur Theoderich zuriick (Exc. Val. 12. 64— ubcr Kxc. Val. 12, 53 vgl. den Art, Faust us
Nr. 21). Bei den Streitigkeiten um den papst-
lichen Stuhl so it 498 trat er an der Spitze des
Senats von Ant'ang bis zu Ende gegen Svmma-
chus und fur Laurentius ein, so daB dieser nach
seiner schlieBlichen Abdankung die letzten Lebens-
jahre auf einem der Giiter des F. verlebte (Liber

das Biiehlein nicht von dem christlichen Triden-

[Benjamin.]

18) Rhetor der Augusteischen Zeit, von dem
der altere Seneca contr. VII 4, Sf. drei sententiae
anfuhrt Die erste wird als eine Publiliana (d. h.

eine in der Weise des Pnblilius Syrus, auf den
man die Entstehung des vitium, quod, ex caption?
unius terbi plura significant-is nas&itur, zuriick-

fiihrte ; vgl. Sen. contr. VII 3. 8ff. Publilii Syri
aas iiucniein nicht von dem christlichen Triden- sent, rec W. Mever 1880, If.) bezeichnet: captm
tiner, sondern von dem heidmschen Vulsinienser West, inquit. pater (der Piraten in die Hande ge-
geschrieben ist, ergibt sich aus dem Schlusse,
wo angedeutet wird, daB der Verfasser einen andern
Olauben hatte als der Kaiser ipianeat modo con-
4X890, dei nutn et ab amino, cm credis et cre-
pitus es, numine indulta felicitas). Spater be-
kleidete er noch zwei Proconsulate (Dessau a.
O.), das eine in Achaia (CIA III 635), das andere
wahrseheinlich in Asien, da seine amtliche Wirk-

ge-

fallen ist), st te capti movent, et kaee (die vor
Tranen erblindete Mutter) capta est. et quasi non
inteUexissemus, ait: nescitis did ,oaptos lumini-
bu$'? Die dritte Sentenz, auf die aber auch
viele andere verfallen seieo , nennt Seneca eine
falsissima; sie lautet: propter hoe ipsum, in-
quit, magis flebilis est, quod non potest flere.
et iterum : lacrimae, inquit, mMri desunt, causae
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supersunt; tamquam eaeci ftere non soleant nach der Lex Ogulnia — our Patnziern zugang-

Seneca erwahnt nur noch die statura pusilla des lich gewesen sei, nimmt A. Weiss bei Darem-

F., derentwegen der Grieche Euktemon ihn ver- berg-Saglio II 1096 ohne zureichenden Grund

spottete: antequam te viderem, nesciebam rheto- an) und nahnien stets eine holie Stelle ein: der bet

ras vieioriatos (so Bursian und Kiessling Liv. IX 10, 8 (im J. 320 v. Chr.) erwahnte F.

mit AB, Useners Konjektur auctorafos, die a. B. ist zwei Jahre vorher Dictator gewesen;

M filler aufgenommen hat, unverstandlicb) esse, auch in der Kaiserzcit werden hocbgestcllte Manner

wo die Leibesbeschaffenheit scherzhaft mit einem F. (vgl. z. B. CIL VI 013. 1497. VIII 6987. IX

Vikfcoriaten, einer kleinen Silbermiinze vom halben 2845. Marquardt Staatsverw. Ill 41 8, 1). Zu-

Werte des Denars, verglichen wird (s. Bnsch- 10 sammenstcllung der iiischiiftlich bezeugten F.

maun Progr. Parchim 1878,15). [Miinscher.] bei Kuggiero Biz. epigr. Ill 67fF. und Fusi-

19) Mehrere rOmische Tfipfer dieses Namens, nato Memorie della R, Accad. d. Lmcei XIII

Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 109. 147. 588. Auch Augustus ist F. gewesen (Mon. Ancyr.

[C. Robert.] gr. 4, 7), ebenso die spateren Kaiser (Suet. Claud.

Fetiales, romisches Priesterkollegium. Die 25. Cass. Dio LXXI 33, 3; vgl. v. Domaszewski

Herleitung des Namens ist unsicher. Die rdmi- Osterr. Jahresh. II 188, 89).

schen Gramrnatiker bringen es mit foedus (Serv. Die Aufgabe der F. ist die Wanning des ius

\en I 62. IV 242. X 14) oder fides (Varro de feiiafo {Cic. de off. I 36. Liv. IX 9, 3. Arnob. II

1. 1. V 86) oder ferire (Paul p. 91) zusauimen, 67. CIL I*- p. 202 el. XLI), d. h. der im volker-

Lan^e Rflm. Altert. I s 323 leitet es von eincm 20 rechtlichen Verkebr in Betracht kommenden sakra-

vcralteten Substantiv f^u- ab, das mit /"^m, fori, len Formen. Aus dieser Aufgabe gehen_ ver-

fas, oskisch fatium zusaiiimeiiuange, A. Weiss sehiedene Artcn ihrer Wirksamkeit hervor (Dionys.

(Le droitfetialS; Daremberg-Saglio Diet. II II 73. Cic. de leg. TI 21). Auf Befragen des

1095) vermutet, dafi der Name (fetiales, feriales) Senats oder des Magistral bat das KoLlegmm der

mit Iuppiter Feretrius zusaromenhange. Auch F. Gutacbten iiber die zu beobachtenden vfllker-

U.l, bei den Albanern (L.w. 1 z4, 4), aen juauremern varro uei nun. p. o^, ^± auhulo c» ^u^u^, ™»

(CIL X 797, wo in einer zur Zeit des Claudius 30 ob den F. selbst eine Art Gerichtsbarkeit
,
em

abgefafitcn Inschrift ein Romer, der u. a. praef. Strafrecht iiber diejenigen, die Gesandtc verletzt

iur. dieundo in Lavinium gewesen ist, als pater haben, zustande, nach Plut. Numa 12; Camill. 18.

pairatus [s. \\.} popidi LaurenUs foederis ex libris erteilen die F. nur dem Sen at den Rat, den

Sibull. pereutiendi cum pop. Rom. bezeichnet Schuldigen [Fabius Ambustus, der fur die Clu-

wird, vgl. Dessau CIL XIV p. 187 und Art. sincr gegen die Gallier gekampft hat] auszuhefem,

Lau rentes Lavi nates), bei den Samniten vgl. auch Val. Max. VI 6,3). In alien iibrigen

(Liv. VIII 39, 14). Fallen tritt nicht das gesamte Kollegium in

Der Uberlieferung nach sind die romischen Funktion (Varro de 1. 1. V 86 ex his mitteban-

F. von Numa (Dion vs. II 72. Plut. Numa 12) tur), sondern es werden zwei bis vier Mitglieder

oder

Ancus
Aurel.

Ardea {Dionys. a. a. O.) oder von den Faliskern gibt Varro bei Nonius p. 529, 27 an, dab vier

(Serv. Aen. VII 695) oder von den Aequiculern F., die auch oratores genannt werden, res repett-

ed. Kaempf p. or,,. .._ „ .,. , _ -

richten, die natiirlich keinerlei historiscben Wert 50 KOmer 476. 8) vermutet, dafi spater die Zahl der

haben. Jedenfulls gehoren die F. zu den altesten diensttuenden F. verdoppelt wurde in der Weise^

Im Range' stehen sie den grofien Eollegien der sprechc id privm {= singula*) lapides silwes

pontifices. avqures. XVviri s. f..
septemriri (s. u.) pricasque verbenas secum fervent (d. h.

epuJones am nachsten : Cic. de leg. 11 21 erwahnt jeder cerbenarius und jeder pater patratws sollte

aufier den drei zuerst genannten Kollegien nur seine eigene Ausrustung erhalten). Da indes der

die F. ; im J. 22 n. Chr. wird der vergebliche pater patrattts der Wortfiihrer ist is. u.), sout

Versuch gemacht, sie den vier erwahnten Kol- 60 es karnu anzunehmen, dafi zwei solche gleicb-

legien und den Augustuses gleichzustellen (Tac. zeitig fungieren konnten. Der verbe)mnm (Plin.

ann. Ill 64). Das Kollegium (Liv. XXXVI 3, 7) n. h. XXII 5. Varro bei Non. p. 528, 18) tragt

der F. besteht aus 20 Mitgliedem (Yarro bei Non. die heiligen, auf der Burg gepfluckten tranter

p 529, 21) die — wie alle Priester durch Koop- (kerba pura, verbenae, sagmina, Liv. 1 24, 5. XXX
tation (Wissowa Religion der ROmer 417) — 43, 9. Plin. XXQ 5. Fest. p. 321a, 21, wo

auf Lebenszeit gewablt werden (Dionys. II 72). Wissowa [Religion der Romer 472. 2] fur das

Sie muBten urspranglich Patrizier sein (Dionys. nberlieferte ex loco sancto areebantur wohl mit

a. a. O.; daB die Fetialwurde auch spater — Recht ex loco sancto arris earpebantur. liestj
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ungenau Serv. Aen. XII 120 de loco sacro Capi- praefaiio fetialium Suet. Claud. 25; precatio*

tolii. Plin, XXV 105), die das Abzeichen der Liv. IX 5, 3} die Anwesenden und vor allem

Sendung der F. sind und sie im fremden Lande Iuppiter, Mars, Quirinus (Polyb. Ill 25) zu Zeugen

als unverletzlich kennzeichnen (Marcian. Dig. I dafur an, daB sein Volk den Vertrag halten werde

8, 8, 1). Der eigentliche Bevollmachtigte und (Liv. 124,7 audi, Iuppiter, audi,; pater pair-ate

Wortfuhrer ist der pater pairatus, der abcr nicht populi Albani, audi, tu populus Albanus: ut

der Vorsitzende des Kollegiums ist , sondern fur ilia palam prima postrema ex illis tabulis cerave

den einzelnen Fall bestimmt wird, Uber die reeitata sunt sine dolo maio, idique ea hie hodie

Zeremonie seiner Weihung s. u. Die Bedeutung rectissime intelleda stmt, illis legibu-s populns

des Titels ist nicht klar (Plut. quaest. R. 62 ver- 10 Homamts prior non deficiet). Darauf totet er

yrechselt pater pairatus und pater patrimus, Fest. ein Ferkel mit dem heiligen silex (Varro der. r..

p. 234), Wissowa (Religion der Romer 477, 3) II 4,9. Fest. p. 234 a 31. Interpol. Serv. Aen.

meint, wohl mit Recht, die Gegeniiberstellung VIII 641. Suet. Claud. 25; vgl. auch Liv. XXI
von pater pairatus dedidit und pater suus pop?/- 45, 8, wo romischer Ritus auf Karthago uber-

lusve vfMdidii bei Cic. pro Caec. 98 und de orat. tragen ist) , indem er die Getter beschwOrt , im

I 181 spreche daftir, im pater pairatus eine kfinst- Falle des Bruchs des Vertrags durch das romische

lich geschaffeue Analogie zum pater familias Volk dieses zu treffen, wic er selbst das Ferkel

zu sehen , also patrare als zum Vater machen treffe (Liv. I 24, 8 si prior defexit publico eon

aufzufassen. Der pater tragt Priesteigewand silio dolo malo, turn tu , ille Diespiter, popu-

(Dionys. II 72, 6), seine Kleider, wie (iberhaupt 20 lum Romanum sic ferito, ut ego hum poreum
die der fungieren den F., diirfen nicht von Linnen hie hodie feriam, tantoque mag-is ferito, quanta-

sein (Serv. Aen. XII 120); wie der Flamen hat magis putes pollesqim ; vgl. Liv. IX 5, 3). Nach
er scineri Kopf mit einem Wollfaden umwunden dieaer Totung des Ferkels (ferire Liv. a. a. O.

(Liv. I 32, 6, vgl. Art. Fl amines undSamter oder percutere Liv. II 4, 8) wird der AbschluB

Familienfeste der Griechen u. Romer 44). Wiih- des Bundnisses als foedus ferire (z. B. Paul.

rend der verbenarius die heiligen Krauter tragt, p. 92) oder percutere (CIL X 797) bezeichnet.

iuhrt er das Szepter, bei dem der Eid (s, u.) ge- Nachdem das Opfer vollzogen ist, wirftder^er
leistet wird (Serv. Aen. XII 206), und den zum pairatus den Stein fort, indem er die Formel
Tflten des Opfertiers verwendeten Feuerstein spricht: si sciens folio, turn, me Diespiter salva

{lapis silex) , die beide im Tempel des Iuppiter 30 urbe areeque bonis eiciat, ut ego kunc lapidem

Feretrius aufbewahrt werden (Paul. p. 92,1. (Paul. p. 115, 4, vgl. Polyb. Ill 25). Die gleiche

115,4. Augustin. de civ. Dei II 29); s. Iuppiter Zeremonie wird von dem pater pairatus des

Feretrius (o. S. 2209f.) und Lapis. andem Volks vollzogen (Liv. I 24, 9). Darauf

Soil eine Deputation der F. ihr Amt ausiiben, wird von den beiden F. die Urkunde des Ver-

so erbittet der als mrbenarius fungierende F. — trags unterschrieben (Liv. IX 5 , 4). Dafi die

wie dieser bestimmt wird, ist nicht iiberliefert

—

Tstung des Opfertiers vermittels des s*7ea;spezifisch

zuniichst vom Magistrate den Auftrag zur Vor- r(imisch oder wenigstens latinisch sei, schliefit

nahme der erlorderlicheu Handlung, z. B. eines Wissowa (Religion der Romer 477, 7) daraus,

Biindnisabschlusses mit den Worten: iubesne dafl auf oskischen Mtinzen mit der Darstellung

me cum patre patrato popuH Albani foedus 40 des Biindnisschwures (Friedlander Die oski-

facere? (Liv. J 24, 4ff.), dann fordert er die Er- schen Miinzen 8 Iff. nr/9—12; 86f. nr. 18f.; 11

laubnis zur Ubernahme der sagmina [sagmina nr. 9; 16 nr. 2) 2 Krieger mit geziicktem Schwerte

te poseo, vgl. XXX 43, 9). Der Magistrat crteilt iiber dem von einem Knaben gehaltenen Ferkel

diese mit der Formel puram tollito. Nachdem schworen. Dieser Schlufj ist jedoch deswegen
der F. darauf das Kraut von der Burg geholt, nicht zutreffend, weil genau entsprechende Dar-

erbittet er die Emennung zum Gesandten mit stellungen sich auch auf rflmischen Miinzen tlnden

den Worten: facisne me tu mmtium populi (Bab el on Monnaies de la republ. Rom. II 535) r

Romani Quirithmi vasa comitesque meos? (in die Miinzbilder, oskische wie rOmische, stellen

den vasa wurden jedenfalls die sagmina und der also entweder iiberhaupt nicht das Fetialenopfer

silex aufbewahrt). Nachdem der Magistrat diese 50 dar oder sie geben den Vorgang ungenau wiedcr,

Bitte mit den Worten: quod sine frauds mea Die Verwendung des silex statt des Opfermessers

populique Romani Quiritium fiat, faeio erfullt ist als ein Cberrest aus der Steinzeit zu betrach-

hat, macht der F. einen anderen F. (Dionys. II ten, wie sich ja im romischen Ritual verscbiedent-

72, 6 ov ol Loixoi .loo/Einioairzo) zum pater patra- lich Reste aus weit zuriickliegenden Entwicklungs-
tus, indem er mit den sagmina seinen Kopf und pcriodeu erhalten liaben tW i s s o w a Religion der

seine Haare beriihrt. Livius schildert a. a. O. Romer 30). H e 1 b i g (Italiker in der Poebene 92j

diese Einsctzung der F.-Deputation bei Gelegen- bestreitet ' diese Auffassung des silex mit der Be-

heit des Abschlusses eines Biindnisses, vermutlich griindung. daB, wenn sich ein derartiger Rest in

fand sie aber auch in anderen Fallen in der F.-Ritus erhalten hatte, die Schriftsteller gewiii-

gleichen oder doch in einer ahnlichen Form statt. 60 darauf hinweisen wurden, — ein argurnentum ex-

Ein foedus is. d.) wird in Anwesenheit der silentio, das nicht als beweiskraftig gelten darf.

Feldherren und Heere durch die patres patrati Helbig a. a. O. 93 betrachtet den lapis silex als

beider Volker abgeschlossen. Nachdem die Be- ein Symbol des Blitze schleudernden Donnergottes,.

stimmungen des Vertrags vorgelesen sind, be- ebenso Aust in Roschers Lexikon II 675. Vgl.
schwOrt der pater pairatus, in der Hand das dagegen Hesselmeyer Sacrum silex und Ver-
Szepter tragend (Serv. Aen. XII 206. Paul. p. 92,1), wandtes auf dem Gebiet der Sakralaltertiimer

das Bundnis (Liv. I 24, 6) und ruffc in feierlicher, (Korr.-Bl. f. die baheren Schulen Wnrttembergs.
feststehender Formel {carmen Liv. I 24, 6; vetus XIV 1907, 260ff. 295ff), der S. 300 richtig her-
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Torhebt, daB gegen diese Auffassung das Weg-
werfen des Steines durch den F. spreche; vgl.

-Art. Iuppiter Lapis. Das Wegwerfen des
Steines erinnert an das Wegwerfen des Beiles bei

dem attischen Feste der Buphonia (s. o. Bd. Ill

S. 1055), mbglicherweise hat der F.-Ritus ur-

spriinglich dieselbe Bedeutung gehabt, so daB
die dabei ausgesprocbcne Verfluchmig nur als

nachtragliche Umdeutung aufzufassen ware.

1st den Riimern von einer auswartigen Ge-
meinde ein Unrecht zugefiigt worden, so werden
zunachst auf ScnatabeschluB (Liv. VII 6, 7. 32, 1.

X 45, 7) die F. abgesandt, urn Genugtuung zu

fordern (res repetere Liv. a. a. 0. Varro de L 1.

V 86 ; elarigatio, s. d.).

Der pater patratus geht an die Grenze des

feindliclien Volkes und spricht dort die Formel
(carmen Liv. I 32, 8) : Audi Iuppiter, audite

fines — liier wird der Name des Volkes genannt —
audiat fas! ego sum publicus nuutius populi
Romanii, iuste pieque legatus venio verbisque

meis fides sit (Liv. I 32, 6). Dann bringt er

seine Forderangen vor, besehwdrt, daB sie ge-

recht seien (Dionys, II 72, 6. Liv. IV 30. 14

own more patrum iuroti repeterent res ; vgl. Liv.

I 82, 8 ius iurandum) , rui't Iuppiter (Liv. I 32,~

7) und die andern Getter (Dionys. II 72, 6] zu

Zeugen an und beschwOrt Unheil iiber sich und
Rom (Dionys. a. a. 0.), wenn er nicht die Wahr-
iieit spreche: Liv. a. a. 0. § 7 si ego iniuste

impieque illos homines Masque res dedier mihi
exposco. turn patriae compotem me nunquam
siris esse. Diese Formel wiederholt er nach Cber-

schreitung der Grenze mit geringen Verande-
rungen gegentlber dem ersten, der ihm begegnet,

<lann am Stadttore und auf dem Markte (Liv.

a. a. 0. § 8. Dionys. II 72). Werden die Schul-

digen ausgeliefert, so entfernt er sich mit ihncn

als Freund (Dionys. LI 72). Verlangen die Gegner
Zeit zar Beratung, so gewiihrt er eine Frist von

30 Tagen mit Wiederholung der Forderung nach
je zehn Tagen (Dionys. a. a. 0. § 8; vgl. Liv.

I 22, 5), nach deren Ablauf ruft er, wenn keine

Genugtuung gewiihrt ist, die Gotter zu Zeugen des

begangenen Rechtsbruchs an mit der Formel:
audi Iuppiter et tu lane Quiriiui diique omn-es

ca-elestes vosque ierrestres vosque -inferni audite '.

ego vo$ tester populum ilium in iu-stum esse ne-

que ius persolvere, sed de istis rebus in patria
maiores natit consulsmus. quo pacto ius nostrum
adipiscamur, (Liv. a. a. 0. § 10). Nach Liv.

a. a. 0. § 9 und Serv. Aen. IX 52 erfolgt diese

testatio erst am 33. Tage. Wie diese Differenz der

Angaben zu erklaren, ist nicht sicher, Fusinato
a. a. 0. 502f. nimmt an, daB nach 30 Tagen die

testatio und nach weiteren drei Tagen die eigent-

liche Kriegserklarung folgte, also eine ungenaue
Angabe bei Livius und Servius vorliegt. Nach der

testatio kehrt der F. nach Eom zuruck, auf seinen

Bericht wird im Senat tiber die Kriegserklarung
beraten , wobei die Verhandlung mit folgender

Formel eingeleitet wird (Liv. I 32, 11): quarum
rerum Htium causa (so Madvig, Hss.: causa-
rum) condixit (s. o. Bd. IV S. 847) pater pa-
tratus populi Romani Quiriiium patri patrato
Priscorum Latinorum kominibusque Priseis
Latinis, quas res nee dederunt nee solverunt nee
Jeeerunt, quas res dari fieri solvi oportuit (die

Formel xeigt, dafi, wie beim foedus auch bei der

rerum repetitio die Verhandlung von pater pa-
tratus zu pater patratus stattfindet). Ist der

Krieg im Senate beschlossen, so begibt sich der

F. zur Grenze des feindlichen Gebietes und wirft

in Gegenwart von mindestens drei Erwachsenen
eine in Blut getauchte Lanze in das Feindesland
(Serv. Aen. X 14. Gell. XVI 4, 1. Cass. Dio
LXXI 33, 3. Ammian. Marc. XIX 2, 6), indem

10er dabei die Kriegserklarung ausspricht: quod
populi Priscorum Latinorum hominesque Prised
Latini adversus populum Romanum Quiriiium
fecerunt deliquerunt

,
quod populus Romanus

Quiriiium bellum cum Priscis Latinis iussit

esse scnatusque populi Romani Quiriiium cen-

suit consenmt eonsoivit, ut helium, cum Priseis

Latinis fieret, oh earn rem ego populusque Ro-
manus populis Priscorum, Latinorum komini-
busque Priscis Latinis bellum indieo faeioque

20 (Liv. I 32, 13; ahnlich Cincius bei Gall. XVI
4, 1). Nur ein in diesen Formen erklilrter Krieg
gilt als bellum pium (Liv. I 32, 12. Varro bei

Hon. p. 529, 25; vgl. Liv. Ill 25, 3. IX 8, 6.

Cic. de rep. II 31).

Wie die F. von einem fremden Volke die Aus-

lieferung derer fordern, die sich gegen ihr Volk
vergangen haben, so liegt es ihnen aucb. ob, die

Schuldigcn aus dem cigenen Volke an das fremde

auszuliefern (Liv. VIII 39, 14, Cic. pro Caec. 98;

30 Auslieferung des Consuls, der ohne Zuziehung

der F. ein en Vertrag schliefit, der nicht ratifi-

2iert wird, Cic. de or. I 181. II 137. Liv. IX
10, 2ff. 8, 6; bei der Auslieferung gesprochene

Formel Liv. IX 10, 9).

Von den verschiedenen Aufgaben der F. ist

am frilliesten die Suhneverhandlung vor der Kriegs-

erklarung abgekommen, die auf legati (s. d.) iiber

ging (vgl. Mommsen St.-R. lis 689), wahrend
der AbschluB des Biindnisses durch die F. fort-

40 bestand , vgl. Varro de 1. 1. V 86 , der von der

ersten Tiitigkeit im Imperfektum, von der letz-

teren im Praesens berichtet. Noch Claudius

schlofi als pater patratus Biindriisse mit aus-

wiirtigen Konigen in Rom auf dem Forum nach

dem alten Fetialritus (Suet. Claud. 25). Auch
die Kriegserklarung lag den F. noch in spater

Zeit ob (Polyb. Xfll 3, 7) ; Octavian erklart im

J. 32 nach Fetialritus den Krieg gegen Kleo-

patra (Cass. Dio L 4, 5), Marc Aurel ebenso 178

50 den Markoraannenkrieg (Cass. Dio LXXI 33, 3),

doch war der Akt zu einer symbolischen Hand-

lung geworden, die nicht an der feindlichen Grenze,

sondern in Rom vollzogen wurde. Zur Zeit des

Tarentinerkriegs muB ein gefangener Soldat des

PjTrhus ein Stuck Land beim Circus Flaminius

kaufen, das ein fur allemal als Feindesland be-

trachtet wird. In dieses wirft der pater patratus

von einer hier — beim Tempel der Bellona —
errichteten Grenzsaule (columns bellica) aus die

60 Lanze (Ovid. fast. VI 205ff. PauL p. 33. Serv.

Aen. IX 52. Placid, p. 14, 2). Zuletzt erwahnt

wird der F.-Ritus bei Ammian. Marc. XIX 2, 6.

Vgl. Wissowa Religion u. Kultus der Rcmer
104. 325. 475ff. Marquardt St.-V. Ill 415ff.

Preller-Jordan ROm. llrthol. I 245ff. Aust
in Roschers Lei. II 674C 700ff. Mommsen
St.-R. is 250f. His 1173. Lange ROm. Alter-

tftmer 13 322ff. Andr^ Weiss Le droit f^tial
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(extrait de la France judiciaire) 1883; Darem-
berg-Saglio Diet. II 1095ff, Chauveau Le
droit des gens dans les rapports de Rome avec les

peuples de ratitiqnite\ Nouvelle Revue Historique

1891, 393ff. Fusinato Dei feziali e del diritto

feziale, Atti della Aead. dei Lincei ser. Ill, me-

morie della classe di sc. morali stor. e filolog. XIII
451ff. Ruggiero Dizion. epigr. Ill 6Gff. Zu-

sammenstellung der alteren Literatur bei Fusi-
nato a. a. 0. 451f. [Samter.]

Fetialis. 1) Fetialis galtbisher(vgl.Prosopogr.

imp. Rom. II 59 nr. 116) auf Grund der Pfunzcr

Inschrift CIL III 11933 als Legatus August! pro

praetore der Provinz Raetien in den J. 183 oder

184, doch neuerliche Vergleichung des Steines

(vgl. CIL III SuppL 23285a. 2328201) ergibt mit

grofiter Wahrscheinlichkeit die Lesung Cerialis

und macht so die Identitat des Mannes mit dem
CIL III 14 370 2 genamiten raetischen Statthalter

vom J. 181 Spicius Cerialis zweifellos; s. unter

Spicius Cerialis.

2) s. Annius Nr. 43. [Goldfiuger.]

Feva s. Feletheus.
Feugarum (&svyaoov), Stadt in Germania

Magna bei Ptolem. II 11. 13. Man denkt u. a.

an das heutige Paderborn, [Ihm.]

Fibrenus , FliiBchen im Volskergcbiet, nach
einem Lauf von 15 km zwischen Sora und Arpi-

num in den Liris mundend. Jetzt Fiume della

Posta oder Fibreno. Cic. de leg. II 1. 6. Sil.

Ital. VIII 399. Nissen Ital. Landesk, I 329.

II 670. [Htilsen.]

Fjcaiia, alter Ort in Latium, nach Fest. p. 250
am 11. Meilenstein der Via Ostiensis, also bei

der heutigen Tenuta di Dragoncello. Nur erwahnt
wegen der Zerstorung durch Ancus Marcius Liv.

I 33. Dionys. Ill 38 (wo iiberliefert <Pidnvalcov) :

unter den latinischen Ortschaften qui carnem
in monte Album accipiebant aufgezahlt bei Plin.

III 68. Dafi sich das Andenken durch den Kult
des Mars Ficanus, der in einer Inschrift aus Ostia
(CIL XIV 309; 1. oder 2. Jhdt.) genannt wird,

erhalten habe, vermutet wohl mit Recht Henzen
Ann. d. Inst. 1851, 164f. Vgl. Nibby Dintomi
di Roma II 40. Bormann Altlatinische Choro-
graphie 112. [Hulsen.]

Ficaria
?
Insel an der sardinischen Kiiste im

Busen von Cagliari, Plin. Ill 84. Ptolem. Ill

B, 8. Geogr. Rav. V 23 p. 407. [Hiilsen.]

Ficariensia. Eine bei Almazarron in der
Gegend von Murcia (Hisp. Tarrac.) gefundene
Statuette stellt einen mit der Toga bekleideten
Jiingling {genius loci) dar; auf der Marmor-
basis die Inschrift: Genio loci Ficariensi sacrum
Albanux dispensfatorj . CIL II 3525 (vgl 3526
Genio S. M. P. sacrum Albanus disp., Deu-
tung der Siglen <S. M. F. unsicher). Der Genius
F. wird der Schutzgeist einer bestimmten Ort-
lichkeit sein. Schwerlich istmitDe-Vit Onom.
s. v. an einen Zusammenbang mit der sardinischen
Insel Fiearia (Plin. n. h. Ill 84) zu denken,
Steuding Roschers Lex. I 1481. ' [Ihm.]

Flcatum s. Feige o. S. 2137.

Ficednla s. o. S. 2117f. und Art. Meise.
Fictate oder Rottanne, Picea excelsa Link =

Pinus abies L. DaB sie von den griechischen

Schxiftstellern nicht erwahnt wird, ist langst von
Sachkundigen erwiesen. Ihr Verbreitungsgebiet

reicM sfldwarts nur bis zum Pindos. Mit Un-
recht sprechen daher die Vertreter der klassischen

Altertumskunde noch vielfach von der F. der
Griechen, mag man auch in West- und OstpreuBen
und Kurland falschlich die Gemeine Kiefer, Pinus
silvestris L., F. nenrien. &chon K. Sprengel.
(Erlauterungen zu Theophrasts Naturgesch. 1822 r

31, vgl. 26) hat angenommen, daB die tzevxtj des-

Theophrast (h. pi. I 6, 3) mit ihrer tiefgehenden

lOHauptwurzel Pinus maritima Mill. (= P. laricio'

Poir.), d. h. die Schwarzkiefer sein miisse, doch
in seiner tfbersetzung sagt er F. fur nsvxt} nicht.

nur, wo von ihr gesagt ist, daB sie zusammen
mit der Kastanie sowohl in nordlicben Gegenden
als in Griechenland vorkomme (ebd. IV 5 , 1),

sondern uberall.

Fast ausnahmslos wird dagegen die romische

picea (deren Name offenbar von pix = Pech ge-

bildet ist; vgl. Isid. orig. XVII 7, 31) fur die F. ge-

20 halten. So glaubte H. O. Lenz (Bot. d. alten

Gr. u. R. 1859 Anm. 830), daB picea in der Kegel.

die Rottanne, zuweilen iiberbaupt einen Nadel-
baum, einmal, wo eine picea saliva genannt wird

(Plin. XV 36), wohl die Pinie bedeute. Aber die

F. findet sich wild nur bis zu den euganeischen

HugeIn im Siidwesten von Padua, wahrend die

romiscben Schriffcsteller die picea offenbar als

einen durchaus italischen oder doch mediterranen

Baum schildern, so daB dabei wohl an die Schwarz-

30 kiefer, Pinus laricio Poir. nebst einigen Varietaten,

einen wichtigen Gebirgsbaum Italiens, zu denken
ist.

Das meiste iiber die picea erfahren wir von
Plinius. Doch kflnnen hier die Stellen nicht in

Betracht kommen, wo er, mehr oder minder deut-

lich griechischen Quelien folgend, die picea mit
griechischen Nadelbaumen identifiziert , obwohl
der Sprachgebrauch der Griechen in Bezug auf

diese bekanntlich sehr schwankte (vgl. auch Bd. V
40 S. 2047). Dabei identifiziert er picea teils mit

Tievxn (XVI 30. 57. 91. 95. 106. 138. XVII 236.

XXIV 32; vgl. Theophr. h. pi. Ill 5, 5. IX 2, 7.

I 10, 6. Ill 3, 8. 4, 5. IV 5, 3. 16, 1. IX 2. 2),

teils mit tzItvs (XXIV 31. 33. XXVII 115; vgl.

Diosc. IV 163. I 92. IV 5). Durch eine solche

Stelle (XVI 49) ktmnte man leicht zu der An-
nahme verleitet werden, dafi picea die Aleppo-

kiefer, Pinus halepensis Mill., gewesen sei. Die
hier gemachte Angabe namlieh, daB die Zapfen

50 der picea kleiner und schmaler als die der aides,.

der Edeltanne , seien , fiihrt , da man von der

Larche absehen mufi, auf Pinus laricio oder Pinus

halepensis; daB die Samen dabei als dunkei oder

schwarz bezeichnet werden, schliefit aber die erstere

mit ihren weifien oder aschgrauen Samen aus

und mag mit der willkurlichen Behauptung des

Plinius (ebd.) zusammenhangen, daB die Griechen

die picea wegen der genannten Eigenschaften

der Kerne phthiropoios (cigentlich die ,Lause-

60 tragende'j nannten. Die also genannte ^Uvg
(Theophr. h. pi. II 2, 6. Hesych. s. <p&do) wird
namlieh die Pinus halepensis sein, welche ebenso-

wie die nicht in Griechenland vorkommende Strand-

kiefer, Pinus pinaster Soland. , schwarze Samen
hat, jedoch nicht ein die Kalte liebender Gebirgs-

baum ist, wofur wenigstens Plinius (XVI 40) die
picea ansgibt (vgL u.). An einer andern Stelle-

empfiehlt er (XXIV 28) die zerriebenen Blatter
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-der pieea und der larix gegen Zahnschmerz, wah-
rend dies Dioskurides (I 86) init denen der utlrvg

und oisvxfj tut. Sollte hier die larix nicht auf

einem Textfehler oder einem Versehen des Plinius

'beruhen, so ware es nicht wunderbar, wenn neben
den Bliittern der Larche die der F. empfohlen
wurden, sofern die Larche ebenfalls kein italischer

Baum ist. Aber man si eht nicht, wie Blatter fremder
Baume zu solchem Zwecke hatten empfohlen sein

kdnnen. Man wird also die larix hier wohl
streichen und picea auf einen einheimischen Baum
beziehen musseii. Gegen Leberleidcn will Plinius

an dieser Stclle auch nur die Blatter der pieea,

Dioskurides sowohl die der mrvg als xevxq an-

wenden. Da.fi Plinius alter picea und larix, be-

sonders letztere mindestens in der Kegel, als wild-

wachsend angesehen hat (XIV 127. XYI 40. 43;

vgl. Vitruv. II 9 , 14) , ist wohl anzunehmen.
Wenn nacb ihm (XVI 40) die picea die Berge
und die Kalte liebt, so sagt er dies wohl nur im
Gegensatz zu den vorher genannten pinus, d. h.

Pinie, und pinaster, d. h. wohl besouders Pinus

pinaster Solan d. oder auch Pinus halepensis Mill,

auf welche jenes viel weniger oder durchaus nicht

.zutrifft. Von der die Ktiste und die Hiigelzone

"bewohnenden Pinie zu schweigen, findet sich z. B.

in der Peloponnes die Pinus laricio in einer Hcihe

von 700—1700, die Pinus halepensis von 0—1 000 m
und in Italien Pinus pinaster und Pinus halepen-

sis nicht in hoheren Regionen als die Pinie, Pinus

laricio aber nur in solchen bis zu 1300 m Hohe.

Auch im Gegen satze zu den beiden genannten
Baumcn mOgen der picea schon fast von der

Wurzel beginnende und maBig knge Aste zuge-

schrieben sein (ebd. 41), und besonders hinsicht-

lich der Gestaltung der Krone kommt es doch
sehr auf das Alter der Baume und den Standort

an, ob dieser frei ist oder nicht. Kurze Aste
sind aber besonders fur Pinus laricio charakte-

ristiseh, wahrend die Aste der F. oft sehr lang

sind. Wenigstens nicht auf die F. anwendbar
sind die Bemerkungen , daft die pieea weniger

hoch als die Larche sei (XVI 45), ihre Blatter

weniger zahlreich und troekener seicn als die der

Larche (ebd. 46) und wie bei der Edeltannc,

Abies pectinata DC = Pinus picea L. , kamm-
formig eingeschnitten (wobei der Zweig als Blatt

angesehen ist) seien (ebd. 00; vgl. Theophr. h. pi.

I 10, 5); belanglos die, dafi ihre Blatter feiner

und steifer als die der Larche, sie selbst rauher

und mit Harz durehtriinkt , ihr Holz dem der

Edeltanne ahnlicher sei (ebd. 40) , auf ihr die

pifyocampi genannten Baupen lebten (XXTX 95),

ihr Schatten fur alles Angepflanzte ein Gift sei

(XVII 01), ihr Stamm zu WasserleitungsrGhren

ausgebohlt werde (XVI 224) und das in Asieu

von ihr gewonnene Harz sehr weiB sei und psagdas
genannt werde (XIV 12:3). Xur auf einen ein-

heimischen Baum hingegen kann es bezogen wer-

den, dafi die picea ein Totenbaum sei. zum Zeichen

der Trauer vor die Hausture gestellt und griin

zu Scheiterhaufen gebraucht werde, man sie so-

gar neuerdings, weil sie sich leicht schneideln

lasse, in die Hausgarten aufgenommen habe (XVI
40); das Holz nicht so schOn wie das der Edel-

tanne sei, aber von den Landleuten zu gespal-

tenen Schindeln und verschiedenen BOttcherwaren
{ebd. 42) and die Bmde Ton ihnen zu KOrben

und noch grtfBeren GefaBen fiir die Einsammlung
des Getreides und der Trauben , auch zur Be-

deckung der Hutten gebraucht werde (ebd. 35).

Die Wahl zwischen F., Pinus pinaster und Pinus
laricio hat man, wenn es heifit, dafi die Aste wie

Arme am Stamme safien (ebd. 41) und wie die

der Edeltanne eine regelmafiige Anordnung zeig-

ten (ebd. 122), d. h. wirtelstandig seien und eine

pyramidale Krone bilden. Ferner gibt die picea
10 nach Plinius (ebd. 40) sehr viel oder das meiste

Harz, in welchem mitunter ein weiBes Kiigelchen,

gemma, vorkommt, das dem Weihrauch so ahn-

lich ist , daB es , mit diesem vermischt , kaum
davon unterschieden werden kann, woher der Aus-
druek fraus Seplasias stammt (d. h. Betrug der

StraBe Seplasia in Capua, in welch er sehr viele

Salbenbereiter wohnten). Der harzreichste aller

europaischen Baume ist nun zwar wohl Pinus

laricio, aber ob ihr Harz am geeignetsten sei, den
20 Weihrauch zu ersetzen, diirfte schwer zu crmitteln

sein. Nur in den russischen Kirchen dient es

baufig diesem Zwecke, in Frankreich aber, wo
vielleicht Pinus laricio nicht wild wachst, das

der westfranzosischen Strandkiefer, Pinus pinaster,

das sog. Galipot, und in den Provinzen Roma
mid Grosseto, wo in den Waldern der Kiisten-

und Hiigelzone von der Gattung Pinus auBer

Pinus pinaster nur noch die Pinie sich findet, das

Harz schlechterer Pinienzapfen. AuBerdem aber

30 wurde das beriihmtc bruttische Pech (8crib. Larg.

207. 208. 210. Col. XII 18, 7. 22, 2. Gal. XIII

629. XIX 720- 740. Pelagon. 323. Alex. Trail.

II p. 45;! Puschin. usw.) im Silagebirge des heutigen

Calabrien (Cic. Brut, 85. Dion. Hal. XX 15, 5)

nach Plinius (XIV 127) aus dem Harz der picea,

namlicli (XVI 53) dadurch gewonnen, dafi man
dieses Harz in Trogen von starkem Eichenholz

durch gliihende Steine oder, wenn keine TrQge

vorhanden waren, in Meileni ausschwelte. Nun
40 ist aber fiir die kalteren Gcbirgsregionen Slid-'

italiens die Pinus brutia Ten., eine Varietat der

Pinus laricio, charakteristisch und findet sich in

reichlichcr Menge besonders dort auf deT Sila,

wo man in erster Linie von ihr Pech gewinnt.

Von andcrn Schriftstellem wird die picea fast

ausnahmslos als ein Baum soldier Gegenden er-

wahnt, in denen die F. nicht vorkommt, so des

Vorgebirges Misenum in Campanien (Verg. Aen.

VI 180), der Spitze der troischen Ida (ebd. IX
50 87), eines Gebirges bei Nemea (Stat. Theb. VI

100), der Umgegend des boiotischen Theben (ebd.

IV 420) und des Landes Kolchis (Ovid. her. XII

67). Nur einmal (Ovid. met. X 101)istvonThrakien

die Rede. Dagegen gilt wieder die Lehre Vergils

(Georg. II 257) , dafi die picea ein Anzeichen

kalten Bodens sei, zunachst fur Italien.

SchlieBlich behauptet Plinius (XV 36, vgl.

XVI 61) noch. dafi die sappinus, deren Nusse

eine so weiche Schale batten, dafi sie mitgegessen

60 werde, nur eine kultivierte picea sei. Diese Be-

hauptung will Lenz, wie anfangs erwabnt, da-

mit erklaren, dafi Plinius hier ausnahmsweise rait

picea die Pinie gemeint habe. Dafi die so be-

schriebenen Nfisse die einer Pinienspielart mit
weichschaligen Nussen sein mussen, ist wohl un-

bestreitbar, nur scheint Plinius irrtttmlich ange-

nommen zu haben, daB sie einer aus der pieea
hervorgegangenen Spielart angehOrten. Sofern er
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{XVI 61) sagt, daB die untersten Teile der sap-

pinus Fackelholz, taedae, genannt wurden, so

bezieht sich dies jedenfalls auf eine sehr ver-

breitete Sitte (vgl. Corp. gloss. VII 1 p. 329) und

daher auf einen gewflbnlichen Baum Latiums,

.also entweder auf die Pinie oder Pinus pinaster.

Wenn Servius (Georg. II 68) die sappinits fiir eine

Art der abies, d. b. der Edeltanne, erklart, so

bezeichnet man heute in Frankreich sowohl die

teilen, als ob eine bestimmte legis actio ange-

stellt ware, oder zu gunsten des Ersitzungsbesitzers

so zu entscheiden, als ob er die Ersitzung voll-

endet hatte und dadurcb Eigentiimer geworden

ware, Gai. IV 36 {actio Publicana). Oder, wenn
das Gesetz (Lex Iunia Norbana) gebot, gewisse

Freigelassene so zu behandeln, als ob sie Latini

coloniarii waren , und das Recht ihrer Patron

e

so, als ob das Gesetz nicht ergangen ware. Gai.

Edeltanne als die F. mit sapin untcr Beifugung 10 III 56. Ferner, wenn bei der f. legis CorneKae

differenzierender BeiwOrter, doch in Italien nicht

nur die F. mit %ampino, sondern in Suditalicn

.auch die Aleppokiefer mit xappino oder piom.

Im Corp. gloss, lat. VII 1 p. 231 wird sappinus

nicht unrichtig mit nhvq und jzsvxtj geglichen.

Der Irrtum des Servius mag sich dadurch er-

klaren, daB man auch den unteren, astlosen Teil

<ler abies nach Entfernung des Splintes sappinea

materies nannte (Vitruv. II 9, 7. 17. Plin. XVI

der in die Gefangenschaft gcratene und in ihr

gestorbene Testator so angesehen werden sollte,

als ware die Gefangennahme nicht eingetreten,

Paul. Ill 4 a. 8. Dig. XLIX 15, 22. Inst. II 12,

5 ; vgl. auch Gai. Ill 84 (Beseitigung der Folgen

einer capitis deminutio durch /".). Ebenso bei

der Riickkehr des Kriegsgef'angenen, Inst. I 12,

5 postliminium fuigit eum qui captus est sem-

per in civitate fuisse, In alien solchen Fallen,

61. 196). Sonat, erfahren wir von der sappinus 20 bei denen die f.
einem praktischen Zwecke dient,

nur, daB sie wie die abies im Gebirge wegen der d. h. den Inhalt einesrechtlich^ gultigen Befehls

feststellt, kann man sic mit Dirksen Manuale

unter f. eine aceomodatio rei ad exemplum al-

terius nenncn.

Aber auch olme dies zu sein, bedicnte man
sich der F.-Form zu rein theorctischen Zwecken,

um die Gleichstellung Kweier Falle zu veranschau-

lichen, z. B. confessus pro iudicato est, Dig. XLII

2, 6 pr. Nur in diesem Sinne rechtfertigt sich

grofieren Kalte hoher wachse und festeres Holz

habe (Varro r. r. I 6, 4), daB sie ebenso wie die

abies nicht iiberall vorkomme (Vitruv. I 2, 8) und

aus kahmigem Wein dadurch Essig bcreitet werde,

daB inan zuerst gluhendes Eisen und dann bren-

nende Zapfcn der Pinie oder der sapinus hinein-

werfe (Col. XII 5, 2). DaB Cato (agric. 31, 2)

zu dem PreBbaum, durch den Oliven und Wein-

trester ausgepreBt wurden, das Holz der mppi- 30 auch die sehr umstrittene Anwendung der f.
zu

nus angewandt habe, ist eine irrige Angabe des dem Zwecke , die Gleichstellung der juristischen

^-r,?,-,c /v\7T 10'^ A a if,n»r vi^lnfiehv /Iia Mr™.- Personen mit den physischen zu erlautern (Lite-

ratur s. bei Windscheid-Kipp Pand. is §49
Anm. 7. 8).

Vollig fremd ist dagegen den Romern die An-

schauung, dafi die Einkleidung irgend einer

Rechtsregel in die Form einer /. zur Begriindung

ihres legislativen Wertes diene, oder daB die f.

eine SchOpfung des Gesetzgcbers sei, bei der nicht

40 wirklichen Dingen ein wirkliches Dasein gegeben

Plinius (XVI 193), da jener vielmehr die carpi-

nus (WeiBbuche) nennt. [Olck.]

FJcolt^tij als Municipium in Samnium genannt

bei Plin. n. h. Ill 107 ; Dublette des latinischen

Ortes (s. F ic ule a), wie auch Fidenae und Nomen-
turn; s. Dessau CIL XIV p. 447. [Hiilsen.]

Ficolensis via, nach Liv. HI 52, 3 ursprimg-

lichcr Name der Via Xomentana. [Hulsen.]

Fictio. 1) s. Fectio.
•2) Fictio ist cine Tatigkeit der Phantasie, durch

welche sich jemand eine nicht wirkliche Sach-

lagc als wirklich vorstellt. Dieser Begriff reicht

M'eit uber das Gebiet des Rechtes hinaus, findet

sich aber auch in diesem weiten Sinne sehr haufig

in den Rechtsquellen. So namentlich als Bei spiels-

fiktion . zu der die juristischen Schriftsteller an-

regen, z. B. Dig. V 1, 18, 1 (finge senatorem
esse). VI 1, 38. XIII 7, 8 pr. XX 4. 20 und sonst

werden kann, z. B. juristische Person en neben

physischen hervorgerufen werden. Allerdings

kamen auf dem Gebicte des Sakralrechts Fik-

tionen zum Zwecke eines ,frommen Betrugcs-

vor (in sacris simulata pro verts accipiuntur),

Demelius Die Rechtsfiction 39, vgl. aber auch

49. 60, Einen Zusammenhang dieser Erschei-

nung mit der Denk- und Redeweise der Juristen

hat man jedoch mit gutem Grunde abgelehnt,

if. ist hier das Setzen eines Falles). Auch die 50 v. Jhering Geist d. rom. Rechts 113 514. HJ3
betnigerische Simulation heifit f., weil sie zu

einer falschen Vorstellung anregt. XL 12. 16 pr.

qui finxit se servwn et sie vtmiit.

Im eigentlich technischen Sinne bedeutet je-

doch /. die Anregung zu der Annahrne einer Sach-
lage, die der Wirklichkeit nicht entspricht. ohne
Tauschungsabsicht mit dem Zwecke. in der er-

dichteten Sachlage ein Vorbild fiir den Inhalt

eines Rechtsbefehls zu schaffen. So wenn ein

280. Arndts Krit. Viertelj.-Sclir. I 102. Die

juristische Ausdrucksweise halt sich auch bei der

Verwendung der f.
in den Grenzen eines klaren

und nuchternen Sprachgebraachs.

Literatur: v. Savigny Vom Berufe unserer

Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswisscnschal't

1 814, 12; System des heutigen rOmischen Rechts

II 278. r. Jhering Geist des rornischen Rechts

III 3 280. 301 § 58 n. 425. Demelius Die Rechts-

Gesetzgeber, eine Obrigkeit oder eine Rechtsregel 60 fiction, Weimar 1858-, Uber fingierte Personlich-

befahl, in einem bestiinmten Falle ebenso zu ver-

fahren, als ob ein anderer Fall vorliige, als er in

Wirklichkeit vorlag. Hierber gehorten nament-
lich die aciiones ficticiae

f
,eines der wichtigsten

Vehikel des subsidiaren Reichsrechts' (Mitteis
Reichsrecht and Volksrecht 1891, 129), Gai. IV
32—34. So namentlich, wenn der Praetor im
Formalarverfahren dem index befahl, so zu ur-

keit, v. J her in gs Dogm. Jahrbiicber IV 413ff.

v. Biilow Civilprocessual. Fictionen und Wahr-

heiten, Archiv f. civ. Praxis LXII Iff. R, Leon-
hard Inwieweit gibt es nach den Vorschriften

der Deutschen Zivilprozefiordnang Fictiouen? Ber-

lin 1880. Bethmann-Hollweg CivilprozeB II

303ff. § 96. Kipp Kieler Festgaben fur Jhering

1892, 31ff. Keller-Wach Rom. ZivilprozeB*
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137ff. § 81. Pokrowsky Ztschr. d. Savigny-St.

XVI 69ff. Bechmann Das ius postlirainii und
die fictio legis Corneliae, Erlangen 1872 (wo-

selbst der Zusammenhang zwischen F. und Riick-

ziehung besonders klar entwickelt ist). Weitere
Literatur s. bei Windscheid-Kipp Pandekten
1 3 264 § 67 Anm. 5. [R. Leonhard,]

^

Fictores. Zu dem [Interpersonal der Ponti-

fices, das bei den Opferhandlungcn tatig war.

Horn verschwoien hatten (Varro a. a. 0.)- Atticus.

(Cic. ad Att. XII 34) und Martial hatten bier

Landgiiter. Der Ort hatte in der Kaiserzeit Stadt-

recht und wird erwahnt bei Plm. n. h. Ill 64
(irrtumlich wiederholt III 107, s. o. Ficolea) und.

im Liber colon, p. 256, Die Lage im Fondo Capo-
bianco am 5. Meilenstein der Via Nomentana ist

gesichert durch die Ausgrabungen von 1824, iiber

die vgi. Nib by Dintomi di Roma II 43. Die da-

gehorten die sog. fictores, die ,Opfcrkucbenbacker' lOmals gefundene Inschrift CIL XIV 4012 lehrt.

oder ,Forraer der Opferkuchen* [liba, Varro de

1. 1. VII 44 fictores dicti a fingmdis libis). Ibre

Stellting laGt sich bei der geringen Anzahl von

Zeugnissen nicht naher priizisieren (Marquardt
St.-V. Ill 2 249). Den Alten galten sie als Ein-

richtung des Numa, Ennius ann. 121 Vahl.2 (bei

Varro a. 0.) libaque fictores Argeos et tutulatos.

Aulter dieser Stelle und einer bei! antigen Erwah-
nung bei Cic. de doim. 139 {sine fietore, vora

uns einen pagus Ulmanus (s. Ulmus) und Trans-
ulmanus Peleciamts , sowie ein Marsheiligtu.ru

kennen. Lateinische Inschriften aus F. s. CEU
XIV 4 001—4 055 . Vgl. auch Bormann Altlatin.

Chorographie 251ff. [Hiilsen.]

ad Ficuni, Name zweier afrikanischen Ort-

sehaften oder Mansionen, die eine an der grofien

Syrte zwischen Leptis magna und Macomades-
maiores, 60 Millien von diesem gelegen, Tab. Peut. r

Pontifex Pinarius Natta) haben wir nur inschrift- 20 vgl. Tissot Geographic de TAfriquell 228. 230r

liche Zeugnisse der Kaiserzeit. CIL VI 786

(Dessau 3314) (Ye)stae donum fro salute Ju-

liae Aug. matris M. Antonini Aug. n. pfbnti-

ficis) m(aximi) Eutyches fictor cwm filiis voto

suseepto. 1074 (Dess'au 456, aus den J. 202-204)-

Statilio Dionifsio discipulo fictorum pontifieum

die andere in Mauretanien, 33 Millien von Igil-

gilis (Djidjelli an der algerischen Kiiste), Itin.

Ant. p. 40. Tab. Peut.; die letxtere war im
5. Jhdt. Sitz eines Bischofs, episoopus Fieensisr
Not. episc. Sitif. nr. 22, in Halms Victor Vi-

teusis p. 70, vgl. Coll. Carthag. I 215 (bei Migne
XI 1350). [Dessau.]

Ficus s. Feige.
Fideicommissum ist eine Art von Vermacht-

c(la,r%ssimorum) v(irorunij. 10247 (J. 252) mo~

numentum quot . . . est in agro Aureli Pri-

miani fictoris pontifieum ce. vv. V 3352 (Dessau
4943, Verona) L. Applies Sabini libfertus) Cin- 30 nissen, die zunachst im Gegensatze zu den legate*

amus {ficytor pouti(ficu}m Romae, (sexv)ir atanden (s. Legatum) und erst durch lustinian
\,.„ tj„„™j„„., \ iT „„„„.„„4. ^tt vtt? va-io. ^^ diesen zu einem einheitlichen Vermachtnis-

begriffe verachmolzen worden sind, Cod. VI 43^

2. Inst. II 20, 3. Diese Verschmelzung wurde

jedocb von lustinian nur als allgemeiner Grund-

satz ausgesprochen , nicht aber durch eine Ver-

arbeitung der in seine Sammlungen aufgenom-

menen Texte iiber f. und legata im einzelnen

durchgefuhrt, vielmehr blieb dem Leser der Texte

namus
Aug. Besonders bemerkenswert CIL XIV 2413

(Bovillae) = VI 2125. (Dessau 4942) L. Manila
L. f. Pal, Severe regi saerorum, fictori ponti-

fieum p. tt. , llliviro Bovillensium , wo mit

Henzen wohl an einen rex saerorum von Bo-

villae zu denken ist (Marquardt St.-V. Ill 2

249. 321). Auikrdem begegnen fictores v(irgi-

num) Vfestaliwm), ebenfalls nur auf Inschriften

spaterer Zeit (3. Jhdt.). CIL VI 2134 (J. 247) 40 diese Durchfuhrung uberlassen, so dafi der fiir

Q. Veturius Mem,phius v(ir) e(gregius) fictor

v. V. (ebd. VI 32419). 2136 (J. 286) eurante

Ft. Marciano v. e. fietore v. V. 32413 (Dessau
4926) Cn, Statilius Menander fictor v. V. (ebd.

32423) Cn. Statili Cerdonis fictoris v. V. alum-

nus. Ein fictor v. V. loci seeundi CIL VI 32418

(Dessau 4933). Vgl. Wis sow a Religion u.

Kultus d. Komer 446. [Ihm.]

Fictoria, C. f.. Mutter des M. Cusinius (Nr. 2),

CIL XIV 2601.
'"'

'

"

das geltende Eecht beseitigte UnterscMed in den

romischen Rechtsbuchern noch in voller Scharfe

vor uns liegt.

Die Bedeutung dieses Unterschieds hat sick

im Laufe der Zeitcn durchaus verandert. Zur Zeit.

der Verschmelzung durch lustinian sah man inn

(Cod. VI 43, 2 pr.) nur noch in der stilistischen

Form des Vermachtnisses. Das legatum wurde-

directis verbis (iubeo u. dgl.) angeordnet, das

Ficuclae, Ort in der Nahe von Ravenna, jetzt

Cervia. A Is Bischofsitz genannt bei Gregor. Magn.

reg. V 21 Ewald (episcopus Ficuelinus) und in

der Subskription des r&mischen Konzils von 501

(in Mommsens Cassiod. p. 433 j nr. 9; s. auch

Liber Pontif. LXXV vita Theodori und D u c h e s n

e

z. d. St. [Hulsen.]

[Stein.] 50/". dagegen verbis precativis {peto, rogo, voU>
1 - 1- L

dari, mando, fidei committo), eine Unterschei-

dung, die mit der spatr&mischen stilistischen Form-

freiheit der letztwilligen Verrugungen als tber-

bleibsel alterer Zustande im Widerspruche stand

mid daher zur volligen Vernichtung reif war. Ur-

sprunglich aber griff der Gegensatz viel tiefer,

wie auch der Name f. beweist (Piut. Cic. 41 er

Tiioxu xh]oovbaoq). Wahrend namlich erst spater

beide Vermacbtnisarten auf zwingender Anordnung
Ficulea {Fieeliae des Verses wegen bei Mar-

tial VI 27. 2; tyiHOAvia Dionvs. I 16 ; Ethnikon

Fieulemis Cic. ad Att. XII 34. CIL XIV: 4012, 60 (legare) beruhten, man aber auch von beiden sagen

Fieoknsis CIL XIV 4003 u. fl., Ficulensis ebd. konnte, dafi sie der Gewissenhaftigkeit {fidei) dea

4012, Fieiliensis Liber colon. 256, Fieukas Varro Belasteteo anvertraut wnrden, waren urspirung-

de 1. 1. VI 18), Ort in Latium, angeblich von

den Aboriginern begrundet (Dionys. I 16, daher

vetus bei Liv. I 38, 4 und Mart. a. a. O.), von

Tarquinius Priscus erobert. Sonst wird nur er-

wahnt, dafi die Einwohner im J. 390 nach dem
Abzng der Gallier sich mit den Fidenaten gegen

lich nur die F. Verpflichtungen , die der Erb-

lasser nicht unter Rechtszwang stellte, sondem
lediglich dem Gewissen des Belasteten anvertraute-

{tantum fidei commissa, rum iuris necessitati) -

r

TgL Inst. II 23, 1 nutto vinculo iuris, sed tan-

turn pvdorti eorum qui rogabantur cotUinebantur j.
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auch Cic. de fin. HI 64 commendationes morien-

titmt. Einen Anlafi zu solchen rechtsungultigen

Bestimmungen , wie sie sogar noch heutzutage

vorkommen, gab jedoch nicht blofi das Bestreben

der Erblasser, die von ihnen Belasteten gegei\

riicksichtslose Beitreibungen der letztwilligen Gabe

zu sichern , oder auch die Absicht , den beim

Tode Begiinstigten nach aufien hin zu verbergen

(Quintil. decl. 325), sondern noch weit mehr das

Bedurfnis, mit derartigen Vergabungen die un-

bequemen Grenzen zu iiberschreiten, die das alte

ius civile durch Formvorschriften und Inhalts-

beschrankungen den Vermachtnissen strenger Ob-

servanz zog. Zum Teil umging man diese Schranken

durch ein f. im Hinblick auf die neueren Verkehrs-

bediirfnisse, die das alteRechtnichtbeacbtet hatte.

So z. B.. wenn die fiir ein Testament erforderliche

Zahl rOmischer Burger in der Provinz fehltc (Inst.

II 25 pr.), oder wenn jemand sich der gricchischen

Sprache bei seinen Anordnungen bediente. Zum
Teil freilich wahlte man diese rechtsungiiltige

Form letztwilliger Verfugungen geradezu in der

Absicht, gesetzlichen Verboten auszuweiclien (/.

taciturn in fraudem legis), Dig. XXXIV 9, 18

pr., z. B. um den peregrini, den Proskribierten

(in Verr. II 1, 123ff.), den Laiini luniani, den

caelibes und orbi, oder auch den Frauen iiber das

in der Lex Voconia (s. d.) gesetzte Mali hinaus

Zuwendungen zu machen; vgl. Cic. de fin. II 55.

Quintil. inst. or. IX 2, 73ff.

Solche fideicowi<missa in fraudem legis ,mach-

ten der Gesetzgebung viel zu schaffen' (Jhering
Geist des romisch. Rechts III a 264) und zogen
spater fiir den, der sie ubernahm {taeite promit-

iebat se restituturum), die Strafe der Indignitat

nach sich, Dig. XXXIV 9, 2 pr. 10. 11 {tacitam

fldem contra leges aecomodare). 23 {taeite roga-

tus), wobei taeite nicht, wie sonst, ,stillschweigend'

(d. h. ohne Worte), sondern ,heimlich' oder ,unter

der Hand' bedeutet; vgl. auch noch Dig. XXII
2, 17, 2. XLIX 14, 3, 4. Auch wurden ganze
Gruppen derartiger gesetzwidriger Bestimmungen
spaterhin durch Senatsschliisse verworfen, nach-
dem die F. klagbar geworden waren. Aber schon
vorher mochte man in vielen Fallen an der ver-

bindlichen Kraft blofier Gewissenspflichten zwei-

feln, daher es iiblich war, daruber sich bei seinen

Freunden einen (allerdings rechtlich unverbind-
lichen) Rat zu erbitten , Cic. de fin. II 55 (ein

Fall der Umgehung der Lex Voconia). Val. Max.
IV 2, 7. Mommsen Rom. St.-R. 112 97, 1.

Auch Augustus scheint in gleichem Sinne Rechts-

gelehrte um Rat gefragt zu haben, ob er Fidei-

commisse auszahlen sollte, Inst. II 25 pr. Schliefi-

lich befahl er aus verschiedenen Griinden (Inst.

II 23, 1) den Consuln eine interpositio auctori-
tatis, d. h, die Gewahrung einer Kechtshilfe extra
ordinem, zum Schutze der /. Quintil. inst. or.

III 6, 70. In dieser aufierordentlichen Natur des
Rechtsschutzes lag zugleich die Mdglichkeit, je

nach Lage des Falles die magistratische Hilfe zu
gewahren oder zu verweigern.

Auf eine Vermehrung der dem Zivilrechte nicht
entsprechenden Vermachtnisse ist die Einsetzung
eines besonderen praetor fideicommissarius durch
Claudius zuruckzufuhren, CIL VI 1383. Momm-
sen Rom. St.-R. 112 97. uip. XXV 12.

Hierauferfolgteneinschxankende Senatsschlusse,

Panly-Wiasowa TI

um dem Mifibrauche der klagbar gewordenen Ver-

fiigungsform zu steuern. Das S. O. Pegasianum
unter Vespasian stellte die F. an caelibes und
orbi hinsichtlich ihrer Unwirksamkeit den legata

gleich, Gai. II 286. Ein S. C. unter Hadrian
gab dem Fiskus ein Recht, die einem Peregrinen

zugewandten F. einzuziehen, Gai. II 284. Eben-
so wurden auctore Iladriano die F. an personae
incertae fur ungtiltig erklart, Gai. II 287, vgl.

10 auch II 289. Auf die fideikonimissarischen Frei-

lassungen, bei denen im Gegensatze zu den zivil-

rechtlichen nicht der Verstorbene als Freilasser

gait, sondern der Belastete (Inst. II 24, 2), be-

zogen sich mehrere Senatsschliisse , namentlich

das Dasumianum, das Rubrianum und das Arti-

culeianum, Dig. XL 5, 26, 7ff. frg. 36 pr. 51,4ff.

51, 7. XXVI 4, 3, 3. Das S. C. Apronianum
gab alien civitates sub imperio populi Romani
das Recht auf hereditates ftdeieommissae , Dig.

20 XXXVI 1, 27 (26).

Da die F. ganzlich aufierhalb der Rechtsvor-

schriften standen, so bestand fiir sie ursprimglich

auch nicht das Gebot einer Form, iiblich aber

war bei ihnen die Briefform, also eine einfache

Schrifturkunde, die sog. codicilli (s. Codicillus),

vgl. Cic. ad Qu. fratr. II 11. Spater wurde die

Errichtung von F. an eine Form geknupffc, die

es ermoglichte, in sprachwidriger Weise von mund-
lichen codicilli zu reden (s. Codicillus).

30 lustinian fuhrte dann wieder eine Formfrei-

heit fiir das F. ein, jedoch nur bedingungsweise,

Cod. VI 42, 32. Inst. II 22, 12. Das formlos

errichtete Codicill sollte nur dann vor Gericht

gelten , wenn der Berechtigte als Beweismittel

sich lediglich einer Eideszuschiebung bediente,

eine Einscbrankung, die gegen die betrugcrische

Geltendmachung angeblicher F. mit gefalschten

Urkunden oder bestochenen Zeugen einen Schutz

gewahrte (vgl. Cod. VI 42, 32, 1). Man nem.it

40 dies formlose F. Oralfideicomiss auf dem Boden
der irrigen Ansicht, dafi es Miindlichkeit ver-

lange (vgl. v. VangeTOw Pandekten II "* 452

§ 528), und sieht in ihm weniger die Anerkennung
des allgemeinen Grundsatzes der Formfreiheit als

eine eigentumliche Sonderart des F., wogegen der

klare Wortlaut der Iustinianischen Bestimmung
spricht, in der er erklart, den Augustus in der

Begiinstigung der F. iiberbieten zu wollen.

Von grtf titer Bedeutung war die hereditas fidei-

50 commissaria oder fideicommissa (Inst. II 23),

auch Universalfideicommiss oder Gesamtvermacht-
nis genannt, Inst. II 23. Mit ihm legte man den
Erben die Herausgabe der gesamten Erbschaft

oder eines Teiles auf. Nach altem Zivilrecht war
es unmoglich, die Gesamtmasse der Erbschaft

hintereinander zwei verschiedenen Berechtigten

zuzuwenden {semel heres semper heres), was mit

der Haftung des Erben fur die Schulden sicher-

lich zusammenhing. Die entwickelten Verkebrs-

60 verhaltnisse liefien es aber erwiinscht erscheinen,

deTartige auf eine weitere Zukunft hinbhekende

Bestimmungen zuzulassen. So z. B. wenn der

erste Erwerber der Erbschaftsmasse aus ihr keinen

Vorteil erlangen, sondern nur den NachlaB er-

werben und ordnen 3ollte, um ihn einem andem,
dem wahrhaft Begiinstigten, herauszugeben (vgl.

Quint, declam. 324 necesse est informant per-
sonam cut restitui oportet . . . quae poss-it esse

72



2275 Fideiussio lideiussio 2276

sub tutela tun). In solchen Fallen bot die Be-
lastung des heres fiduciarius einen Ersatz fur

den dem rflmischen Rechte fehlenden Testaments-
vollstrecker. Sehr viel Mufiger aber waren die

Falle, in denen der Erblasser den Genufi des

Nachlasses hintereinander mehreren Personen zu-

wenden wollte , z, B. zunachst der Witwe und
nach ihrem Tode dem Sohn. Auch die oben er-

wahnte Absicht der Gesetzesumgehung spielte bei

sich duich ihre Fassung und ihre recbtliche Be-

handlung von den beiden alteren Formen der

sponsio nnd der fidepromissio (s. d.) unterschied

,

Gai. Ill 115ff. Namentlich war bei ihr die ak-

zessoriscbe Natur der Btirgscbaffc, d. b. ihre Ab-
hangigkeit vom Dasein der Hauptschuld, strenger

durchgefiihrt als bei den beiden alteren Formen,
andererseits aber ein weiteres Anwendungsgebiet
gewahrt, da sie nicht blofi zu Verbalschulden,

diesen hereditates fideieommissae eine besonderslOsondern zu alien obligaiiones eiviles und natu-

grofie Rolle (vgl. die oben angefiihrten Beispiele).

Zunachst fehlte dem f. hereditatis, auch nach-

dem es klagbar geworden war, jede gesetzliche

Regelung, und sein Inhalt war dalier nut auf

einem Umwege erreichbar, indem der erste Er-

werber der Masse diese (oder einen Teil von ihr)

dem zweiten in der Gestalt der einzelnen Ver-

mOgensstiicke (oder eines Teils) durch v&nditio

kereditatis uno nummo (d. h, durch Scheinver-

rales bihzuzutreten vermochte (Dig. XLVI 1, 16,

3) und auch die Erben des Burgen verpflichtete,

Gai. Ill 118—120. Auch durch den tbergang
der Haftung auf die Erben des Burgen wich die

F. von der sponsio und fidepromissio ab und
paBte sich dadurch in hoherem Mafie den holier

entwickelten Verkehrsverhaltnissen an. Gai. Ill

120. Ihre Form war: Idem fide tua esse iubes?

lubeo, Gai. Ill 116 (griechische Formen iiberliefert

kauf) ubertrug. Dafur versprach dieser ihm die20Ulp. Dig. XLVI 1, 8 pr.). In dem Worte fides

Schulden ganz (oder zura Teile) abzunehmen, wo-

gegen der VerauBerer auch noch alle spateren

Eingange zurMasse nachzuliefern sich verpflichtete.

Die Haufigkeit dieser Rechtsform, die vermutlich

mit der ursprimglichen Klaglosigkeit der F. Hand
in Hand ging, fiihrte zu einer Yereinfachung ihrer

rechtlichen Behandlung. Nach dem S. C. Trebel-

lianum unter Nero konnte der erste Erwerber (heres

fidueiarius) durch einfache Restitutionserklarung

sieht man hier wie bei der fidepromissio vielfach

einen Hinweis auf eine religiose oder blofi mora-

lische Verpflichtung (s. unter Fidepromissio),
wahrend die Erwiihnung der fides wahrscheinlich

nur auf den akzessorischen Zweck der Biirgschaft

hindeutete. In dem iubeo lag eine Aufforderung

(eine ahnliche Auffassung vertritt sogar die fide-

promissio, Cuq Les institutions juridiques, Paris

1891, 650, doch la.Bt sie sich hier nicht erweisen).

an den Universalfideikommissar ohne weitere Urn- 30 Der unbestimmte Ausdruck idem esse laGt unge-

schweife diesen in die Lage eines Erben bringen,

so daB alle Anspruche der Erbschaft nur ihm
zustanden , aber auch alle Schulden nur gegen

ilin eingeklagt werden sollten. Das S. C. Pega-

sianum unter Vespasian anderte dies freilich und
stellte das ins antiquum wieder her fiir den Fall,

daB dem Fiduziar nicht die quarta freigelassen

worden war (s. Lex Falcidia), auf die er nun-

mehr ein Anrecht erhiclt. \
7orausgesetzt war da-

wifi, ob die Aufforderung (iussio) vom Burgen
an den Schuldner gerichtet war {debitorem iubeo

idem dare faeere quod oportet) oder an den

Glaubiger (creditorem iubeo debitori idem cre-

dere, quod ewn dare facere oportet). Fiir die

letztere Deutung (esse = credi) spricht das Pa-

rallelinstitut des mandatum eredendi (sog. Kre-

ditmandat oder mandatum qualificatum) , das

formlos war und den Inhalt hatte : Perieulo mm
bei, daft der Fiduziar ohne Zwang eintrat, indem 40 erede , bene credis, Dig. XVII 1, 12, 13, vgL
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zugleich ein Antretungszwang eingefuhrt wurde.

Iustinian griff aber auf das Trebellianum zurOck

und behielt von dem Pegasiamim nur das Recht

des Quartabzugs und den Zwang des heres fidu-

eiarius zur Erbschaftsantretung bei. Seitdem ist

der Universalfideikommissar stets von der Resti-

tution ab heredis loco, also ahnlich einem Nach-

erben, den das rtfmische Recht grundsatzlich nicht

zuliefi; vgl. Gai. II 246-289. Ulp. XXV. Paul.

Dig. XLVI 1. Cod. VIII 40 de fideiussoribus

et mandatoribus. Durch die Abschwachung der

Stipulationsform (s. Stipulatio und R. Leon-
hard Institution en 399 § 130 III) sowie den

Grundsatz (Dig. XLV 1, 30. Inst. Ill 20, 8),

dafi die Schriftlichkeit der F. als Form genugte,

war der Unterschied der F. vom Kreditmandate

abgeschwacht, doch konnte sie noch im Iustinia-

nischen Rechte nicht so, wie das mandatum, inter

IV 2. 3. Inst. II 23—25 und Theophil. hierzu. 50 absentes durch Boten abgeschlossen werden.

Dig. V 6. XXX^XXXII. XXXVI 1. XL 5. Cod,

VI 42. 49. VII 4.

Literatur. Arndtsin GlucksPandektenkomm.
B. 46/17. 48. Fein ebd. B. 44/45. Salkowski
ebd. B. 49. Ferrini Teoria generale dei legati e

dei fidecommessi 1889. v. Vangerow Pandekt.

II? 399. Voigt Rom. Rechtsgeschichte II 821 if.

Windscheid-Kipp Pandekten His 545 §023
Anm. 6; vgl. auch Deruburg Pandekten III 7

Keben den beiden Biirgschaftsformen der F.

und des Kreditmandats, von denen die alteren

Formen verdrangt worden waren, findet sich auch

noch das constitutum debiti alieni, das eben-

sowohl als Solidarschuld wie zum Burgscbafts-

zwecke mOglich war (s. Constituere. Gir-

tanner Die Burgschaft nach gem. Civilrechte,

Jena 1850, 47ff.), ein formloses Leistungsver-

sprechen des Inhalts einer fremden Schuld, das

1. 6ff. Girard Manuel el^mentaire 3 1901, 903ff. 60 sich jedoch auf diesen genau angegebenen Inhalt

Puchta-Kruger Institut.it) 477ff. Sohm In-

stitut. 11 109. 168. 559fi\ v. Czyhlarz Institut.

5. 6 375ff. R. Leonhard Institut. 91. 358ff. 365ff.

Jars in Birkmeyera Encykl. 1 188ff. F. Leon-
hard ebd. 2 182ff. (daselbst genauere Literatur-

angaben). [R- Leonhard.]

Fldeiussio ist eine neuere Form der Burg-

schaft (s. Intercessio)in Stipulationsform, die

beschrankte, wie er bei der Abgabe des Verepre-

chens vorlag. Dagegen umfaBte die Haftung des

Burgen bei der F. wenigstens dann, wenn sie in

omnem causam eingegangen war (Dig. XIX 2,

54), auch den spateren Schuldzuwach a (s. Causa
Bd. Ill S. 1809), namentlich Zinsen, Frfichte u. dgl.

Von den Korrealschuldnern (plures ret de-

bendi) unterscheiden sich die fidetussores ebenso
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wie alle andern Burgen dadurch, daB ihre Schuld

akzessorisch , d. h. vom Dasein der Schuld des

Haaptschuldneraabhangigist (s. Conreus). Trotz-

•dem stand die F. in voriustinianischem Rechte

wenigstens in einem Punkte der Korrealschuld

gleich, namlich darin, daB die Klageanstellung

^egen einen der nebeneinander Haftenden die andern

befreite, was Iustinian beseitigte. Cod. VIII 40, 28.

Der Schutz mehrerer fidepromissores und spon-

sores gegen die Gefahr, allein den Schaden aus 10

der Zahlungsunfahigkeit des Schuldners zu tragen.

beruhte auf besonderen Gesetzen, die sich auf

die fidetussores nicht bezogen (s. F i d e p r omi s si o).

Doch gab auch ihnen eine epistula D. Hadricmi

<las Recht, vom Glaubiger zu verlangcn, dafi er von

jedem zahlungsfahigen F. nur einen Teil einfordere,

Gai. Ill 121 (sog. benefieium divisionis). Auch

muGte der Glaubiger auf den Wunsch des die

Schuld erfiillenden fideiussor diesem eeierorum

nomina venders, Dig. XLVI 1,17 (sog. benefit 20

cium cedendarum actionum). Eine weitere Wohl-

tat (das sog. benefieium exeussionis) gab Iusti-

nians Nov. 4, derzufolge der Biirge seine Haftung

in der Kegel ablehnen kann, wenn nicht der Glau-

biger zunachst durch Klage gegen den Hauptschuld-

ner zu seiner Befriedigung zu kommen versucht hat

{Rechtswohltat der Vorausklage). Einer solchen

AVohltat bedurfte der F. dann nicht, wenn er

sich uberhaupt nur in zweiter Linie verpflichtet

hatte, d. h. auf das, was vom Hauptschuldner 30

nicht zu erlangen sein wiirde (quanto minus a

Titio eonsequi possim, Dig. XII 1, 41 pr.). Diesen

Burgen nennt man fideiussor indemnitatis (Schad-

losbiirgen). Ihm gegenuber muBte der Klager

auch ohne die Geltendmachung eines benefieium

von seiten des fideiussor von vornhercin auf-

klaren, ob er vom Hauptschuldner etwas bcizu-

treiben vennochte und wie viel.

Zu einer Verallgemeinening des Biirgschafts-

begriffes fiihrte das S. C. Velleianum (s. d. und 40

Art. Intercedere).
Literatur s. bei Windscheid-Kipp Pan-

dekten 8 II § 476 Anmerkungen (auch auslandi-

sche Literatur). Hervorzuheben sind Girtanner
Die Burgschaft nach gem. Civilrecht, Jena 1850.

Pern ice Ztschr. d. Savignystiftung XIX 126ff.

179ff. Sokolowski Die Mandatsburgschaft nach

rom. u. gem. Recht, Halle 1891. Sohm Insti-

tutionenii 380. Czyhlarz Institutionen^- 6 180.

R. Leonhard Inst. 413fF. Jflrs in Birkmevers 50

Encyklop.U34 § 71. F. Leonhard ebd. 2 80. Cuq
Les institutions juridiques, Paris 1891, 652, 4.

682, 3. 700. Girard Manuel elementaire du droit

Romain3 743ff. [R. Leonhard.]

Fidelia, Name eines GefaBes (griechischen

Ursprungs, Deminutiv von xiftog ? Christ S.-Ber.

Akad. Munch. 1906, 163), das aus verschiedenem

Material sein konnte, aus Ton, Non. 543, 25

(Samium ras). Pers. 3, 21. Colum. XII 38, 1

:

aber auch aus Glas, Colum. XII 58, 1. Es diente 60
verschiedenem Gebrauch: zum Einmachen von

Krautern und Friichten, Colum. XII 58, 1. 2- fur

Wein, Plaut. Aulul. 622 [mulsi congialem fide-

liam) \ fur Kalk zum Weifien einer Mauer, Curio

bei Cic. ad fam. VII 29, 2 (duo parietes de eadem

fidelia decUbare). Diese Gebrauchsarten deuten

auf ein annahernd zylinderfOrmiges, weit offenes

OefiB. [Mau.]

Fldelis. 1) s. Aurelius Nr. 181.

2) Mitburger desFestus (Nr . 1 0), d. h. Tridentiner,

bekleidete im J. 366 ein Finanzamt in Syrien,

vielleicht das des Rationalis summarum Orientis.

Er veranlafite eine Klage gegen Libanios, weil

dieser angeblich einen Panegyricus auf den Usur-

pator Procopius verfafit hatte, Liban. or. I 163.

165 p. 107ff. [Seeck.]

8) <Pt,bt±io<;, Quaestor des Athalarich, stammte

aus einer angesehenen Mailandei Familie. Wie
sein Vater dort die forensische Praxis ausge-

iibt hatte, so tat er es zu Rom, bis er von

Athalarich zum Quaestor ernannt wurde (Cassiod.

var. VIII 18 vom J. 527/8. VIII 19, vgl. Jaffee

885). Nach Athalarichs Tod anscheinend in den

Hintergrand getreten, wurde er, als Belisar Spat-

herbst 536 von Neapel gegen Rom heranzuziehen

drohte, von den zur tbergabe der Stadt geneig-

ten Biirgern und Papst Silverius als Gesandter

an den Feldherrn geschickt. Dessen Dank blieb,

nachdem Rom von den Goten befreit worden war,

auch nicht aus, und wir flnden F. seitdem als

Praefectus pTaetorio und treuesten Anhanger Ost-

roms. Im Fruhling 538 wurde er als Diplomat,

dem besonders die Verhaltnisse seiner Vaterstadt

Mailand sehr gut bekannt waren, der von Genua

ausgehenden Expedition des Mundilas beigegeben.

Unmittelbar nach der Schlacht bei Ticinum ge-

riet er, ohne daft er sich eigentlich am Kampf
beteiligt hatte, durch einen unglucklichen Zufall

in die Hande der Goten und wurde von diesen,

die den Quaestor des Athalanch als einen Ver-

rater ansahen, erschlagen (Procop. bell. Goth. I

14 p. 74. 20 p. 101. II 12 p. 194 — erwahnt

auch bei Ennodius 362 = Epist. VII 29).

[Benjamin.]

4) Mehrere rSmische Topfer dieses Namens,

Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 109.

[C. Robert.]

Fidenae (<Pidijvai die Griechen meist, <Ptdrjvr)

Dionys. und Plut. Romul. 17. 23. 25; PopL 22;

Fidena Verg. Aen. \T 773. Sil. Ital XV 95.

Tac. ann. IV 62. Plin. n. h. XVI 11; $tdfyi)

und <PiSr}va Stepb. Byz. ; Einw. Fidenas, <fr:oV

valoq), Stadt in Latium, angeblich von den albani-

schen KOnigen gegrundet (Verg. a. a. O. Dionys.

II 53. Solin. II 16), und zu den Orten gehorig,

die am latinischen Fest auf dem Mons Albanus

teilnahmen, Plin. Ill 69. Die Erzahlungen Qber

Kriege aus der Konigszeit (Liv. I 14. 27. Dionys.

II 53. Ill 6. 23. 39. 40. 57. 58. Plut. Rom. 17.

23) sind erfunden, basieren aber auf der Vorstel-

lung, dafi F., was bei seiner geographischen Lage
— als Briickenkopf fiir Veii auf dem linken Tiber-

ufer — naturlich ist, auf Seite der Etrusker gegen

Rom zu stehen pflegte, weshalb ihm auch manch-

mal etruskischer Ursprung zugeschrieben wird

(Strab. V 226. Liv. I 15. 1). Auch an den Ver-

suchen zur Herstellung der Tarquinischen Dynastie

sollen die Fidenaten teilgenommen haben (Liv.

II 19. Dionys. V 40. 43. 52. 60). Dann schweigt

die romische Uberlieferung fast ein Jahrhundert

tiber F., bis aus dem letzten Jahrzehnt des 5. Jhdts.

v. Chr. wiederholte und heftige Kampfe zwischen

Rom und F. gemeldet werden (Liv. IV 17—20.

22. 30. 31. 33. Diodor. XII 80. Flor. I 6, 4.

Entrop. 1 19. Fasti Praenestini z. 15. Jan.): die

Eroberung der Stadt bildet' ein Vorspiel zur Ein-
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nahme von Veii (O. Richter Herm. XVII 433ff.).

Nach der Eroberung Eoms dnrch die Gallier sollen
die F. einen Aufstand gegen Rom versucht haben
(Varro de 1. 1. VI 18. Macrob. Sat. I 11, 37),
der zur Zerstcrung der Stadt gefiihrt habe (Flor.

Eutrop. Macrob. a. a. 0.). Doch bestand F.
noch in der Kaiserzeit, wenn auch nur als unbe-
deutender Flecken (Cic. de leg. agr. II 96. Strab.
V 320. Horat. ep. I 11, 7. Iuven. VI 57. X 100.

dem eine Korrealsctauld (s. Conreus), bei der
neben dem bisherigen Schuldner ein anderer auf
dieselbe Leistungalsunabhangiger Hauptschuldner
auffcrat. Das geschah, si post omndum interro-

gationem promissor respondeat, spond.eo, Inst.
Ill 16 pr., wahrend bei der sponsio, die zum
Zwecke der Biirgschaft erklart wurde, nicht beide
Teile zuerst gefragt wurden, urn hierauf zu ant-
worten, sondern zuerst der Hauptschuldner auf

Plin. n. h. Ill 68). Noch unter Traian (OIL XIV 10 die Frage dari spondes? seine Antwort gab, worauf
4057) imd unter Gallienus (CIL XIV 4058) wird dann an den Burgen die Frage erging: idem
der Stadtrat erwahnt, der sich mit dem Titel dari spondes? mit der Antwort: spondeo, Gai.
senatus Fidenatium schmttckt. Erwahnt wird
P. als erste Station der Via Salaria (Tac. hist.

Ill 76. Tab. Pent Geogr. Rav. IV 34 p. 280, 11);
ferner wegen des Einsturzes eines hoTzcrnen Amphi-
theaters, bei dem 20 000 oder gar 50000 Menschen
umgekomiuen sein sollen (Suet, Tib. 40. Tac.
ann. IV 62; Zahl unglaublich). Die Reste, welche

III 116. Dieser subtile Unterschied in der Reihen-
folge der Fragen und Antworten, der iibrigens

nicht einmal nach Gai. Ill 116 Yollig zweifellos

ist, ist wahrscheinlich erst von der Formular-
jurisprudenz entwickelt worden, um den Unter-
schied zwischen Korrealschulden und Burgschaften
festzustellen. Wir diirfen aber vermuten, daJS'>

in der Tenuta la Serpentara bei Castel Giubileo 20 diese Unterscheidung in alterer Zeit noch nicht
zerstreut liegen, sind unbedeutend, Vgl. Nib by entwickelt war (vgl, Girtanner Die Biirgschaft.
n:„+.—

:
^ i>™_ tt ti* *n Ul1 ^ nach gemeinem Civilrechte, Jena 1850, I 6) und.

daher die der Korrealschuld fremde Abhangigkeit
der Haftung des einen Schuldners von der Haf-
tung des andern auch bei der Biirgschaft durch
sponsio zunachst fehlte und ebenso bei der-
jenigen durch P., die ihr ahnlich war, Gai..

II 118. Fraglich bleibt aber, weshalb diese zweite
ahnliche Form der F. neben der Burgschaftsspon-

Dintorni di Roma II 51tf. Bormann Altlatin.

Chorographie 239ff. Lateinische Inschriften aus
F. CIL XIV 4056—4073. [Hiilsen.]

Fidentia (<Pidsvtia, Ethn. Fidentinus). 1) Ort
in Oberitalien, an der Via Aemilia, dem Namen
nach, der analog zu Placentia Pollentia Florentia
usw. geschaffen ist, ohne Zweifel eine romische
Griindung nach der Okkupation des cisalpiuischen

Galliens, in der Geschichte nur genannt wegen der 30 sion aufkam. Man hat dies auf den Umstand.
Belagerung, welche der Sullaner M. Lucullus hier
von den Truppen des Carbo aushielt (Plut. Sulla
27. Veil. II 28. Liv. epit. 88). In der Kaiser-

zeit wird es erwahnt von den Geographen (Plin.

Ill 116. Ptolem. Ill 1, 46) und Itinerarien (Ant.
99. 127. 288. Hierocl. 616. Tab. Peut. Geogr.
Rav. IV 23 p. 272, 1) und gelegentlich bei

Phlegon macrob. c. 1. In spaterer Kaiserzeit hatte
es sein Stadtrecht vcrloren, daher vicus Fiden-
Uola im Itin. Ant. 99. 127, mamio Fidentia 40 schaft nicht mit den ebenfalls bei Gai. II 116

zuruckgefuhrt (vgl. z. B. Sohm Institutionen n
380, 3. C u q Institut. jurid. 682), dafi die sponsio-
urspriinglich nur unter romischen Burgern mog-
lich war (Gai. II 93. Huschke a. a. O. 603,.

36), was vielfach auf religiose Eigentiimlichkeiten
dieser Form zuruckgefuhrt wird, vgl. Festus s. v.

spondere. Pernice S.-Ber. Akad. Berl. 1885,.

1191. Hieraus wiirde die Frage unbeantwortet
bleiben, warum man sich bei der Peregrinenbiirg-

Itin. Hierosol. 616. Jetzt Borgo S. Donnino.
Lateinische Inschriften von dort CIL XI 1136
-1139. [Hiilsen.]

2) s. Ulia.

Fidentinus. Diesen Namen wahlt Martial.
I 29. 38. 53. 72 zur Bezeichnung eines Plagia-
tors seiner Gedichte. [Stein.]

Fidentiores s. Arretium Bd. II S. 1227, 57.

Fidepromissio ist eine altere zivilrechtliche

erwahnten Formen: idem dabis? idem promittis?'
idem fades ? begniigte und statt dessen das Wort
fide in die Formel eingefugt hat. Dieses letztere

deutet aber, wie bei der fideiussio, darauf hin, dafi

der Burge nicht in eigener Angelegenheit ein Ver-
sprechen abgibt, sondern, ut diligentius cautum sit

(Gai. Ill 117), d. h. zurUnterstutzung freradenKre-
dits einen Vertrauensakt vornimmt ; vgl. uber die

religiQse Bedeutung der fides Danz Gesch. d. rom.
Form der Biirgschaft, in die AVorte gekleidet : 50 Rechts II 2, 36 § 148, 3. 150 I c. Girard Ma-
idem fide tua promittis ? Sie war nur bei einer
verborum obligatio anzuwenden, ebenso wie die

spoyisio, mit der sie wichtige Rechtsgrundsatze
gemeinsam hatte, die sie von der spateren fide-

iussio (s. d.) unterschieden, die nicht bloB bei ver-

borum obligationes anwendbar war und schliefilich

die alteren Formen verdrangte; vgl. hierzu die tnehr

tiefsinnigen als anschaulichen Ausfuhrungen von
Huschke Verfassung des Servius Tullius (Heidel-

nuel elementaire du droit Romain* 481, 3. Es
liegt also nahe, anzunehmen, dafi die Formel
idem fide promittis? aufkam, um die Biirgschaft

in noch klarerer Weise von der Korrealschuld zu
unterscheiden, als dies bei der Formel idem spon-
des geschah, die sich trotzdem durch ihre alter-

tiimliche Ehrwiirdigkeit namentlich far cives er-

hielt (nach Puchta-Kriiger Institutionen H
322 § 264 Nota p bestand der Unterschied zwi-

berg 1838) 603, 36 u. 37. Beide altere Burg- 60 schen sponsio und F. darin, daB nur bei der
schaftsformen waren nicht so unbedingt akzesso- —x u *'— J: - TT— r - J- :— *-•-•-— j-*- ^ »

risch, d. h. von dem Vorhandensein einer gultigen
Hauptschuld abhangig, wie die spatere fideiussio,

Gai. Ill 93. 115ff. Es erklart sich dies vielleicht

als ein Uberrest eines alteren Rechtszustandes,
in dem die Formel idem spondes ? spondeo keine
BurgBcbaftsschuld, d. h. keine von der Haupt-
schuld abhangige Nebensehold begrfindete, son-

ersteren auch fur die Hauptstipulation die Formel
spondesne? spondeo verlangt wurde). Die den
sponsores und fidepromissores bestimmteu Gesetze
sind nach Gains III 121ff. die Lex Furia, die-

Lex Appuleia und die Lex Cicereia. Sie beruhen
auf dem Gedanken, daB bei der grofien Menge
gegenseitiger Burgschaften ea hart erschien, deu
einen von mehreren Bflrgen allein den votleni
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Schaden aus der Zahlnngsunfahigteit des Haupt-
schuldners tragen zu lassen. Darum sollte sich

~bei Burgschaften, die in Italia durch sponsio oder

F. ubernommen wurden, die Haftung mehrerer

Burgen spalten. Fur andere Burgschaften gab

die Lex Appuleia dem zahlenden Mitburgen gegen

4ie andern Mitburgen einen Ruckgriff {quondam

sooietaUm introduxit, Gai. Ill 122). Dabei lag

-die Gefahr vor, daB ein Glaubiger einera BiiTgen,

v. Chr. einen Tempel; derselbe wurde im J. 115

v. Chr. von M. Aemilius Scaurus wiederherge-

steltt (Cic. nat. deor. II 61; vgl. Aust De aedib.

sacris p. 16). Dieser Tempel befand sich auf

dem Capitol bei dem Iuppitertempel (Cic. off.

Ill 104 Fidem . . . quam in Capitolio vieinam

Iovis optimi maximi, ut in Catonis orationa

est-, maiores nosiri esse mluerunt. Plin. n. h.

XXXV 10 in aede Fidei in Gapitolio; vgl. Jor-

Mitbtirgen

beugte die Lex Cicereia vor, Gai. Ill 123.

Die bei Gaius III 124 erwahnte Lex Cornelia,

-die den Burgschaften die Schranke eines be-

stimmten HSchstbetrages setzte, damit nicht die

Bereitwilligkeit der Burgen von den Hauptschuld-

nern mifibraucht werde, bezog sich auch auf fide-

tussores (s. Fideiussio).

Literatur

-fidepromissoribu:

Girtanner Die Biirgschaft nach gemeinem Ci-

vilrechte, Jena 1850; vgl. daselbst S. 7, 8 iiber

-eine eigentiimliche Ansicht von Bachofen Das
Kexum 98. 99. Cuq Les institutions juridiques

(Paris 1891) 650, welcher meint, daB man in der

F. weniger eine Burgschaft als eine Vollmacht

gesehen habe, die (682) zu einer andern Klage-

formel bereclitigte, vgl. ebd, 695 iiber die Un-

p. 214 Fid*. Fast. Amit. und Paul. ebd. p. 215

und 242 Fidei in Gapitolio). Aus dem Kulte der

F. wird uns ein altes und sehr merkwurdiges

Zeremoniell uberliefert, durch das auch auf ihre

eigene Bedeutung Licht fallt. Die drei grofien

flamines fuhren auf einem zweispannigen , iiber-

deckten Wagen zu ihrem Heiligtum, und beim

: Schroter Specimen de sponsoribus 20 Opfer war ihre rechte Hand bis an die Finger-

ibus et fideiussoribus, Jena 1822. spitzen in ein weiBes Tucheingehullt (Liv. I 21,4,

der dies auf Numa zuruckfiihrt. Serv. Aen. I 292.

VIII 636). So war die G6ttin selbst dargestellt

nach Hor. carm. I 35, 21 albo rara Fides velata

jwnMo(Bcifferscheii Ind. lect. Vratisl. 1878/9

4f; vgl. auch Val. Max. VI 6 pr. venerabile

Fidei numen dexteram suam, certissimum salu-

tis humanae pigrnts, ostentai). Die Alten er-

„ 7
._ . . klarten diese Verbiillung daraus, daB die Treue

ererblichkeit. 703. 710. Girard Manuel elC- 30 gewahrt , geschiitzt, verborgen gehalten werden-------
jj^ggg (Liv _ urj)j gerv. a. a. O. Mythogr. Vat, 1 191).

Das ist natiirlich unhefriedigend. Aber Livius

a. a. O. hat ganz recht, wenn er fortfahrt: sedem-

que eius {fidei) etiam in dexteris saeratam esse.

Das Symbol der F. ist der Handschlag mit der

Rechten, durch den ihr Bund geschlossen
,

ge-

heiligt wird. Die rechte Hand ist darum der F.

heilig bzw. durch die fides in sich selbst heilig

(vgl, Serv. Aen, III 607 physici dicunt esse con-

40 secratas numinibus singulas corporis partes, ut

. . . dexteram Fidei. Plin. n. h. XI 251 inest et

in aliis partibus quaedam religio, sicvt in dex-

tera: . . . in fide porrigitur; interessant Liv.

XXIII 9, 3 dextrae dextras iungentes fidem ob-

strinximus und dann : saeratas fide manus). Das

Richtige scheint mir Sal. Reinach Cultes Mythes

et Religions I 308 zu treffen mit den Worten:

F. est comme la persotmification de la main
droite. Dieser Heiligkeit der Rechten entspricht

mentaire du droit Remain 481 , 3. 482, 3 (iiber

die Frage, ob die F. blofi religiSsen Ursprungs,

oder ein wirklicher Eid war), v. Jhering Geist

des romischen Rechts III 3 115, 146. Puchta-
Kriiger Inst, ™ II 322 § 26 Note. v. Czyhlarz
Institutionen 5- 6 179. Sohm Institut. H 380, 3.

K. Leonhard Institutionen 412. Jors in Birk-
meyers Encyklop. l 134. F. Leonhard ebd. 2

160" Pernice S.-Ber. Akad. Berl. 1885, 1191.

[R. Leonhard.]

Fides. Den Romern der klassischen Zeit gait

die Treue in effentlichen und privatcn Angelegen-

heiten als eine echt altrtfmische Tugend, die, wie

ihre Geschichtsbiicher erziihlten, von fremden

Yolkern oft bewundert worden ist.

Der Kult der Gottin F. ist in Rom zweifellos

uralt. Dafur spricht sowohl sein Zeremoniell, wie

auch einzelne antike Nachrichten , die allerdings

fiir uns un kon trollierbar sind. Nach Agathokles

.-rem Ki&xov (bei Fest. p. 269) hat zuerst Rhome, 50 ihre Verhullung, nach der bekannten Gewohn-

die Enkelin des Aeneas, die mit diesem nach heit, das Heilige, Geweihte mit Binden zu ura-

Italien gekommen war, der F. einen Tempel ge-

weiht, und zwar auf dem Palatin. Bei Dionys.

ant. II 75 ist es Numa, der, in richtiger Erkennt-
nis des Wertes treuer Gesinnung im Volke, der

Fides publiea ein Heiligtum baute und einen offent-

lichen Kultus einrichtete (vgl. V 68). Liv. I 21, 4

uennt ein von Numa gestiftetes sacrarium. Flor.

-epit. I 2, 3. Auf denselben KOnig fuhrt Plut.

hiillen (vgl. z. B. Wo Iters Arch. f. Religionswiss.

VIII Beiheft 22). AnschlieBend sei bemerkt, dafi

die Vorschrift der Iguvin. Taf. VI b 4 mandraelo

difue destre habitu fur verwandt mit dem be-

spiochenen Ritual des F.-Kultus gehalten wird,

Bticheler Umbrica 65. Marquardt Rom.

Staatsverw. Ill 189. Mir scheint das sehr zweifel-

haft. Bticheler a. a. O. zieht hierher auch die

Num. 16 unsern Gottesdienst und sein erstes 60 Miinzen von Tuder, die eine mit Bandern um-

Heiligtum zuxiick. Dementsprechend nennt Varro
de 1. 1. V 74 die F. unter den sabinischen Gott-

heiten So heiBt sie bei Verg. Aen. I 292 cana
(vgl. auch Sil. Ital. II 484ff.). Mit dieser uralten

Kultstfitte ist jeden falls ein dem spateren capi-

tolinischen Tempel an derselben Stelle vorher-

gehendes sacellum gemeint. Dnrch A. Atiliua

Calatinus erhielt die Gottin im J. 254 oder 250

wickeltc rechte Hand zeigen; vgl. Mommsen
Miinzw. 275 .gegttrtete Hand', dagegen Head
HN 19 hand in cestus. Conway The Italic,

dial. 631. DaB fides und dextera zusammen-

gehtiren, zeigt auch der sprachliche Ausdruck an

unziihligen Stellen (vgl. z. B. Cic. post red. in

sen. 24 fidem dextramque porrexit Liv. I 1, 8

deoctra data fidem ftdurae amicitiae sanxisse.



tides 2284
I 58, 7 date dexteras fidemque. XXIX 24, 3
neu fas, fidem, dexteras, deos testis atque arbitros
conventorum fallot; wie bei der fides, so be-
schwfirt man auch bei der dextera, Cic. pro reg.
Deiot. 8 per fidem . . . per dexteram istam te oro,
quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti,
istam, inquam, dexteram non tarn in bettis neque
in proeliis, quam in promissis et ftde firmio-
rem. Ter. And. 289 quod ego per hanc te dex-
tram oro et genium tuom

, per tuam fidem . . .

te obtestor. Hor. epist. I 7, 94. Sail, lug. 10, 3).
Beim capitolinischen Tempel nun handelt es sich
urn die Treue des rCmischen Volkes und Staates,
nilmlich in der Einh altting von Vertragen und
Zusicherungen gegeniiber einzelnen wie ganzen
Velkern. Es ist die Fides publico, von der Val.
Max. VI 6 erzahlt. Ihr Tempel hiefi deswegen
aedes Fidei puhlieae (Val. Max. Ill 2, 17) oder
aedes Fidei populi Romani (Diplom. mil. CIL
in nr. I. XL XIII. XIV [= XIII. XVIII. XIX
des Suppl.]. CI). Er wurde haufig zu Senats-
sitzungen verwendet (z. B. Val. Max. Ill 2, 17).
An seinen Wanden wurden internation ale Urkun-
den und Militardiplome befestigt (Mommsen
Ann. d. Inst 1858, 202ff.; CIL III p. 902. 916;
dazu Suppl. p. 1034. Hiilsen Festschrift fur
Kiepert 211; vgl. auch Obsequ. 68 tabulae ex
aede Fidei turbine evidsae). Direkt bei dem
Tempel gelangte man durch die porta Pandana
zur rupes Tarpeia, dem Richtplatz der Staats-
verbrecher (Hiilsen a. a. 0. 215). Von der fides
publica, deren Heilighaltung irn vdkerrechtlichen
Verkehre Pflicht der Fetialen war, leitet Varro
de 1. 1. V 86 den Namen der letzteren ab.

DaB mit dem Dienste der F. und speziell mit
der eigenartigen Verhullung der recbten Hand
die Geschichte des Mucius Scaeyola irgendwie
zusammenhangen miisse, haben manche Gelehrtc
bemerkt. E. Pais Storia di Roma I 1, 482ff.
erinnert unter anderem daran, daft der Tempel
des mit F. sicherlich wesensveiwandten (s. u.)

Gottes THus Fidius auf dem durch den Namen
auf die gens Mucia weisenden eollis Mucialis
gelegen habe, und meint schliefilich, der Mythus
der Handverbrennung sei wohl als eine Art Gottes-
urteil aufgefaBt worden (eine Art Feuerprobe, zu
einer Kraftprobe des Willens gelautert, die den,
der sie bestanden, von der Strafe befreit, liegt
nach Hirzel Der Eid 199, 1 der Geschichte zu
Grunde). Nach S. Reinach Cultes Mythes et
Religions I 308 soil das Verhullen der Eechten
die Darbringung derselben an die Gottin F. sym-
bolisieren, und batten wir in der Scaevolasage
noch eine faktische Opferung der Hand zu er-

kennen. Die letztere Deutung halte icb fur ganz
unglaublich. Aber ich kann mich doch nicht
entschlieBen, zu glauben, dafi die Sage des die
rechte Hand verbrennenden Mucius gar nichts
mit der Verhiillung derselben im Dienste der F.
zu tun haben sollte. Und so wenig ich auch im-
stande bin, die Entstehung der Legeude zu er-
klaren, so mochte ich doch darauf aufmerksam
machen, daB die mit der Scaevolageschichte ver-
bundene Sage von Cloelia und den ubrigen Geiseln
als glanzender Beweia fur die fides publica po-
puli Romani erzahlt wird (vgl. auch Serv. Aen.
XI 134), und dafi das Abkommen mit Porsenna
der erste und fur die spatere Zeit typische Fall

eines Freundschaftsvertrags mit einem auswarti-
gen Kflnige ist (Mommsen St.-R. Ill 592).

Interessant ist das Verhaltnis der F. zum Dius=
Fidius. Auch er ist Gott der Treue Roms, und
sein Tempel Aufbewahrung?ort internationaler
Urkunden (s. Art. Dius Fidius). Man hat den,
ersten Teil seines Namens fur identisch mit dem.
des Iuppiter erklart (Wissowa Relig. u. Kult.
d. Romer 48. 103, vgl. 120). Allein dius ist

lOAdjectivum und gehOrt zu dium (sub dio), Dea
dia, Diana (vgl. Solmsen Stud, zur lat. Laut-
gesch. 11 Off. Waide Etymolog. Worterb. 180^
daB Fidius mit dem umbrischen Fisos nicht ver-
wandt sein kann, zeigt W. Schulze Zur Gesclu
latein. Eigeniiamen 475); es bedeutet also ,himm-
lisch' bzw. ,g0ttlich', und dius Fidius heiBt ,der
himmlische "Walter der Treue', ist mit dem die-

Treue schutzenden Iuppiter nicht geradezu iden-
tisch, und nicht erst spater von ihm abgetrennt.

20 worden , so nahe er sich auch mit ihm beruhren
mag. Er ist ein himmlischer Treugott; in seinem.
Ritual spielt der offene Himmel eine grofie Rolte.
F. dagegen ist die Personifikation der Treue selbst,.

gedacht als heilige rechte Hand, die Heitigkeit.
des Handschlages, wie oben gozeigt worden.

Die bisher besprochene, auf dem Capitol ver-
ehrte F. ist die Fides publica populi Romani.
Dem Iuppiter optimus maximus und der F. gilt,

die in Pannonia inferior gefundene Inschrift CIL
30 III 14342 i. Fidei signum lesen wir CIL VI US

(= XIV 5). Auf Denarcn des A. Licinius aus dem
Ende der republikanischen Zeit sehen wir einen
lorbeerbekranzten Kopf mit der Beischrift Fides
(Babel on Monn. de la republ. II 136f.). Die F.
der epizephyrischen Lokrer sehen wir auf einem
Stater dieser Stadt, wo die sitzende 'Pd>fia von
der vor ihr stehenden ITiong bekranzt wird (Head
HN 88; dazu Nissen Ital. Landesk. II 954).
In Barcino in Spanien macht ein Mann ob hono-

40 rem seviratus der Fides publica eine Dedikation
(CIL II 4497). Ahnlich die Inschrift aus Falerio*
CIL IX 5422 Fidei Aug(ustae) sacfrurn) C. Ser-
vilius Aper (octojvir Augfustalis) pro honore
dfe) s(ua) p(eeunia) fee(it). In Auxinmm hinter-
lafit einer eine bestimmte Summe , aus deren.
Zinsen unter anderem jahrlich der F. Augusta ein

Opfcrtier geschlachtet werden soil (CIL IX 5845).
Aus derselben Stadt vielleicht eine Priesterin der
F. Augusta (CIL IX 5848). In Capua nennt eine-

50 Inschrift aus dem J. 110 v. Chr. magistri Speir
Fidei, Fortunae (CIL X 3775).

Auf Miinzen der Kaiserzeit linden wir F. sehr
haufig. Eine Zusammenstellung und Besprechung-
der Typen und Legenden gibt Stevenson Dictio-
nary of Roman coins 385f. (vgl. auch H. Graefe-
De Concordiae et Fidei imaginibus [Petropoli

1858] 26ff. R. Engelhard De personificationibu^

quae in poesie atuue arte Romanorum inveniuntur
[Gotting. 1881] 52. Wissowa in Roschers Lex.

601 1482f.). Sie heifit dort Fides, F. Augusta*
F. Augustorum (F. mutua Augustorum) und
tragt in den Handen ein Fullhorn, einen Korb-
mit Friichten, Kornahren. Als F. publica und
F. exercituum wird sie symbolisiert durch zwei
verschlungene rechte Hande, awischen denen zu-
weilen ein Cadueeus und awei Kornahren oder
ein Feldzeichen zu sehen ist. Oder wir lesen F,
exereitus nnd sehen den Kaiser einem Soldaten

die Hand reichen. Auf Miin2en mit der Legende

F. rniliUtm (Augustorum nostrorum) halt die

Gflttin zwei Feldzeichen in den Handen. Dazu

F. legionum (die weibliche Figur halt in der

Rechten eine kleine Victoria, in der Ltnken ein

Feldzeichen), F. equitum, F. praetorianorum,

endlich F. maxima (weibliche Figur, in der

Linken ein Steuerruder, mit der Rechten erne

Erdkugel dem Kaiser darbietend — also eine

Fortuna).

Im Privatverkehre spielte naturhch die i.

ebenfalls eine bedeutende Rolle; vgl. Catull. 30,

11 si tu oblitus es (meiner und der mir zuge-

sicherten Freundschaft), at dii meminerunt, me-

minit Fides, qtme te ut paeniteat postmodo facti

faciei tui. Einen Kaufmann hat die fides seiner

Glaubiger mehrfach aus schwerer Bedrangnis er-

rettet; deshalb ruft er sie auf seinem Grabstem

als Gottin an (Carm. epigr. 1533, 8ff., aus Brun-

II 525 u. a.), incorrupta (Hor. carm. I 24, 7),

areanis dea laeta (Sil. Ital. II 481 j vgl. Apul. met.

III 26 Fidei secreta numina), virgo (Sil. Ital.

H 493. 513), alma (Ennius s. o. Sil. Ital. VI 132.

Stat. Theb. XI 98. Carm. epigr. 1583, 8). Aufier

den schon angefiihrten Stellen nenne ich schlieB-

Hch nochfolgende: Cic. leg. II 19. 28; deoT. nat.

II 79. IH 47. Plin. n. h. 11 14. Iuven. I 115.

Tertull. apol. 24. Aug. civ. dei IV 20. Hor. carm.

10 1 35, 21. Sil. Ital. I 598. XI 484ff. Petron. 124 v.

252. Claudian. carm. XVII 171. XXII 30. Prudent,

psychom. 799ff. (vgl. auch 21ff.). Mart. Cap. II 147.

Literatur: Hartung Religion der Rbmer II

264tf. Preller-Jordan Rem. Mythol. I 250ff.

Wissowa in Roschers Lex. I 148 Iff.; Relig. u.

Kult. d. Rom. 123f. Hild Diet, des ant. II 1115tf.

Carter Epitheta deorum 38. [Otto.]

Fidicines. Wie die tibicines (s. d.), so spielten

auch die fidicines ,Saiten spieler
1 (xi&aQi<nat\

disium): alma Fides, iibi ago grates, sanctisauma 20 vgl. Gloss.: fukcen M&aQiatn^ mfceybos, kyQi-

diva, fortuna mfracta ter me fessum recreasti,

tu diqna es quam mortales optent sibi cuneti.

Apul. met. Ill 26 pro Iuppiter Jwspiialis et

Fidei secreta numina! Sie waltet mit Iuppiter

iiber die Eidestreue. Cic. off. Ill 104 pracclare

Ennius: ,o Fides alma apta pinnis et iiw iu-

randum lovis." qui ius igitur iurandum violat,

is Fidem violat. Nach Dionys. ant. II 75 und

Plut. Num. 16 hat Numa zugleich mit der Ein-

ozri$ ;
qui eum eitkara canit, a fidibus dictum)

nach griechischem Vorbild im rOmischen Kult

eine Rolle. Sie werden aber in der Literatur

und auf den Inschriften viel seltener erwahnt

und erscheinen dann meist in Verbindung mit

ienen (vgl. z B. Cic. nat. deor. Ill 23; zu Val.

Max. Ill 6. 4 s. den Art. Duilius Nr. 3, Bd. V
S. 1781). liber ihre Beteiligung am Mahle Quin-

til. inst or. 1 10, 20 veterum quoque Romanorum

richtunir des Kultes auch den hciligsten aller 30 epulis fides ac hbias adhtbere moris futt (Ma-

Eide eingesetzt, den ein jeder bei seiner eigenen

Treue schwor (vgl. Hirzel Der Eid 135f.; wenn

Hirzel und andere die Form el per fidem hierher

ziehen, so beruht das auf einem MiBverstandnis;

in den mir bekannten Stellen [vgl. Gudemann
zu Tac. dial. 35] beschwort der Sprechende den

wirklichen oder gedachten Zuhorer bei dessen

fides, er schwort nicht bei seiner eigenen; vgl.

Plin. n. h. XXIX 24, Petron. 100, 5. Tac. dial.

crob. Sat. II 4. 28 nennt symphoniaci. Mar-
quardt-Mau Priv. 337), bei Prozessionen und

Triumphen Dion. Hal. VII 72, 5 (xtdaQiawi Xv-

gas imaxoedovg i?*e<pavuvag xai to xaloyueva

fi<XQ§ua xQSHovzsg). Appian. Pun. 66 [%0Qog xi-

&aQtar(dv re xai zizvqiomov). Speziell den Lee-

tisternien scheinen die f.
eigentumlich gewesen

zu sein (Cic. Tusc. IV 4 et deorum pulvinaribus

et epulis magistratuum fides praecinunt, vgl.

35- 'das' ist also gleichbedeutend, wie z. B." Apul. 40 aber de orat. Ill 197, wo bei den epulae sollem-

met. II 24 obtestata fide praesentium). Ihre

eigene F. verehren Mann und Frau, CIL X 5903

(aus Anagnia) Fidei suae sacrum. Aspania Q. f.

Polla, Q. Petronius Irenaeus saeraverunt (vgl.

Sen. Agam. 80 coniugii sacrata fides). Endlich

stent auf einem Ring aus Britannien, der das

bekannte Symbol der verschlungenen Hande zeigt,

F. und Concordia (Ephem. epigr. IV 715).

Als G(ittin wird F. von Prosaschriftstellern

nes wieder tibiae und fides zusammen genannt

werden ; Marquardt St.-V. III^ 187. 226. Wis-

sowa Relig. u. Kultus 357). Wahrend in Rom
das collegium tibicinum ziemlich oft bezeugt ist

(Wissowa a. O. 204. 427, vgl. ferner CIL IX

3609. X 5393. 6101), erscheint die Korporation

der f.
gesondert bisher nur auf einem Denkmal,

der Grabschrift des achtjahrigen T. Aur. T. f.

Pomt. Clito dec(urialis) collfcgii) fld(icinum)

Belten"irenannt, dagegen haufig bei Dichtern. Sie bO Rfomanomm) , CIL VI 2192 (Dessau 4967);

wird zusammengenannt mit Concordia, Clementia,

Virtus, Honos, Pax, Pudicitia, Pietas, lustitia u. a.

Wie die entsprechende menschliche Tugend, so

gehort sie recht eigentlich der guten alten Zeit

an und heiBt ante lovem generata (Sil. Ital. II

484), priseis numen populis, at nomine solo in

terris iam nota (ebd. I 329), eana (Verg. Aen.

I 292). Aber in einem neuen, gliicklichen Zeit-

alter wird sie wieder heimisch unter den Menscben

:

cana F. et Vesta, Remo eum fratre Quirinw 60

iura dabunt (Verg. Aen. I 292); iam F. et Pax
et Honor Pudorque priscus et neglecta redire

Virtus audet (Hor. carm. saec. 57); en aurea

nascitur aetas, en proles antiqua redit. Concor-

dia , Virtus cumque Fide Pietas alia cerviee

vagantur (Claudian. carm. Ill 53). Sie heiBt

sancta (Octavia 398. SiL Ital. II 480), sacra (Sil.

ItaL XIII 282), casta (Colum. X 279. Sil. ItaL

das collegium tibicinum et fidicinum Romano-

rum qui$(acris) p(ublkis) p(raesto) sfunt) eben-

falls nur einmal, CIL VI 2191 (Dessau 4965,

im J. 102'. Man hat damit das collegium sym-

photiiacorum qui sacris publicis praestu (!) sunt

CIL VI 2193 = 4416 (Dessau 4966) identifi-

zieren wollen, aber schwerlich mit Recht (s. Bd. IV

S. 401). [
Ihm -1

Fidicula. 1) s. Pomp on ius.

2) Fidicula, immer im Pluralis (fidiculae) ver-

wendet, ein Folterinstrument, haufig mit dem ecu-

leus (s. d.) zusammengestellt und vielleicht zu

diesem geborend. Schon durch die Bezeicbnung,

die auf die Saiten der Leier verweist, wird wahr-

scheinlich gemacht, dafi es sich um Schnure oder

Drahte handelt; diese werden angezogen (tendere

bei Quintilian) und am Schlufi der Prozedur los-

gelassen (laxare bei Valerius Maximus); unsicher



ist r ob dadurch die Glieder des Opfers geprefitnnd zueammengeschnurt oder gezerrt und ge-
atraekt werden sollen; ftir ersteres wurde das
delegare

: bei Suet. Tib. 62 sprechen, fur das letztere
die haufige Zusammenstellung mit dem eculeus.
Vereinzelt stebt die Ansicht des Isidor: er bringt
die fidiculae mit fides in Zusammenhang (Folter
zur Ermittlung der Wahrheit) und identWert
sie mit den besonders in den Martyrien oft er-^uttn Wigulae{ungulisradere), Quellen stellen: 10y
f\ r

Mas
-
m 3, 5. Seneca de ira IH 3, 6. 19 1-

ad Marc, de consol. 20, 3. Suet. Tib. 62; Calls:!
33 Ammian. Maro. XXIX 1, 23. Hieronym. ep.
adlnnoc. 49. Prudentius Peristeph. X481ff 550ff.
Jalent. Val. Grat. Cod. lust. IX 8, 4. 41 16*
Isid. ong. V 27. Literatur: Invernizzi De publ.'
etcnm. judic. (1846) 128. Lafaye Art. Fidiculae
bei Daremberg et Saglio Diction, des antiq.
grecq. et rom. [Hitzigl
.

C. Fidiculanius Falcula, Senator und Richtcr
iro Prozefl des Statius Albius Oppianicus 680- 74, dann wegen Bestechung angeklagt und
verurtedt, spater Zeuge im Prozefi des A. Caecina
bbo = 69 (Cic. Cluent. 1031, vgl. 108. 112—114-
Caec. 28-30. Ps.-Ascon. Verr. act. I 39 p. 146 On
vgl SchoL Gronov. p. 396 Or.). [Munzer.l

™ o
™ius

>
kla^e 702 = 52 Milos Genossen

M. baufeius an (Ascon. Mil. 49). [Miinzer 1

Fidolomense (oppidum), in Mauretania Cae-
sanensis, Bischofssitz im 5. Jhdt, Not. episc
Maur. Caes. nr. 17, in Halms Victor Vitensis
P- w. [Dessau 1

Fidueia (vgl. fido, fides). Die gewobnliche
Bedeutung dieses Wortes (= Vertrauen, Zuver-
sicht,_ Zuverlassigkeit, Sicherheit) spiegelt sich
auch in der juristisch-technischen Bedeutung wie-
der. Hier ist F. vomehmlich das einem anderen
apt Zeit anvertraute Eigentum bezw. das hierzu
dienende Rechtsgeschaft : fidueia ais res fidu-
c/ar* a und ais negotiwm (sub pacto fiduciae).

I. Die direkten Quell en, die von der F
handeln, sind nicht zahlreich, da das Rechts-
institut allmahlich seine praktische Bedeutung
einl.ufite. Das alte Institut wird noch erwahnt
und behandelt bei Gai. I 114. 115. 140. 166
172. 195a. Hier heifit es regelmafiig ea lege
rem manctpw dare, itt remancipetur . II 59. 60

J?;^!??
1 ™1733 -

62
'
182

"
Paul. sent. I 9, 8!

114 (Iitel). 13, Iff. Off. 17, 15. Ill 6, 16 o. 69

I 1, 1. 26, 4. Frg. Vat. 18. 37. 94. 252a. 334
Von nichjjnristischen Schriftstellem erwahnt die
*. otters Cicero und zwar besonders de off. Ill 61
Go. 70. Boeth. ad Cic. Top. 10, 41 p. 340 Oi.iftdu-cmm accepit, cuicunquc res ah'gua maneipatur.
ut earn, mancipanti rcmancipet; relut si quistempm dubium timens amieo potentiori fundum
manetpet ut et

t cum tempus quod suspeetum est
praeferient, reckiaf, ffaea mancipatio fiduciaria
nomiwitur idcireo, quod restituewli fid?s inter-
Ponitur Bei Livius II 24. XXXII 38, Curtius

7^7 o
9, H

i
r
S?

8 bdL Alex
'
23

'
Caes

- bell. C1T.

t!
'

,
W fiduciariua in unteelmischem Sinne

gebraucht (= anvertraut). In diesem Sinne auch
IJig._ I 2, 2. 47. 49 {fidueiam doctrinae, f.
stffrum) XL 12, 41, 1. 43 (f. libertatis).

nuitatts). Technisch noch bei Isid. oriif V 25
23 (Bruna Font. II« 85).

Von grofier Bedeutung ftir die Erforschung
der F. sind die pompeianische und die baetiache Ur-
kunde (Bruns Font. nr. 109. 110), Graden-
witz in Grfinhuts Ztschr. XVIII 349. Eck Sa-
vigny-Ztschr. IX 60ff. Soweit die erstere er-
nalten ist, spricht sie zwar nicht von der F
kann aber nur auf sie bezogen werden. KarlowaEom Eechtsgesch. II 573, 3 widerspricht der
Begrundung Ecks zu Unrecht. Gegen jenen.
auch Gradenwitz Savigny-Ztschr. XIV 126ffV?. H.n^*h nor+mn^r T\:~ T71iJ__ • 1n— *Vgl auch Oertmann Die Fidueia 1890, 17ff

amfh
a
|
SChichte der rem^hen Hypothek I

Im Corp. iur. lust, kommt F. vor: Inst I 19
III 2, 8. Dig. XXXVI 1, 48. 49 pr. XII 1 9 1
bonstige Eeste sind durch Interpolation getilW
Lenel Say,Ztschr. Ill 104ff. geht bei seinen
Interpolationsforschungen davon aus, da6 Uln

on fi
e

i o
lib

* I '

P/Ul ad ed
'
lib

-
31 UIld Mian dig'

ai

' i
3 a

?
Ber dem fopositwm urspriinglich von

der F. gehandelt hfttten. Siehe die Zusammen-

n
Un|Jnter]^lierter Stellen bei Oertraann

a. O Zm. 31ff. und erganzend Heyrovski in
Griinhuts Ztschr. XVIII 354f. Heck Sayigny-
Ztschr X 102ff. In den Digesten ist der Ant
dnick F. durch die Termini derjenigen Rechts-
matitnte ersetzt, durch die die F. allmahlich er-
setzt und verdrangt worden ist: pignus {pignerati-
ciuslhypotheca, aber auch depositum, manda-

30 tumr XL VI 2, 12. XVII 1, 13, 30. 14 pr. 30 In
die urspriinglich von der F. handelnden Stellen
der Digesten konnten, ohne da6 regelmafiig im
tftngen eine Anderung des Testes erforderlich
war, die neuen Termini eingesetzt werden, oder
aber das Wort F. wurde bei Aufzahlungen ein-
iach gestnchen. Die Verbindung pignus fidu-
ciave, die in nicht verdorbenen Quellen ofters zu
treffen ist, fehlt daher in den Digesten Vgl
iiber einen sokhen Fall Gradenwitz in Griin-

40 huts Ztschr. XVIII 347f. zu Dig. XL 2, 16, 1,wo vor vel donationis causa zu erganzen sei'
aut, fiduciae. Uber die Interpolation actio man-
dah s. Pernice Labeo III 128f. Vgl. im iibrigen
auchGradenwitz Interpolationen 120. 196 Anm.

Bei der Annahme von Interpolationen kann
man aber auch hier nicht vorsichtig genug sein.
bo wird z. B. die Wendung pignoris causa tra-
dereiaceipere) Dig. XIII 7, 8 pr. XXIII 50, 1
XLIV 7. 16 und XLI 2, 36 stets fur interpoliertW angesehen

,
statt fiduciae causa -nuvncipio dare

(Gradenwitz Savigny-Ztschr. VII46ff.
;

s . auch
Lenel ebd. Ill 104ff. 119). Man wird gewifi
erne Fortentwicklung der Terminologie entspre-
chend der dogmatischen Entwicklung der F. an-
nehmen miissen, ein Standpunkt, der auch unten
vertreten wird; und doch ware bei der Inter-
polationsfrage zu beachten , da6 die Wendung
pignoris causa traders ais schleppend und un-
gewi>hnlich und daher verdachtig nicht ange-

60sehen werden kann, denn in Digesten und Codex
fin den sich nicht weniger wie sechzig verschiedene
Ausdriicke fur den Akt der Pfandbestellung, die
auch in den spateren Jahrhunderten zum Teil an
Schwiilstigkeit Dichts zu wunschen iibrig lassen
auch nur ganz vereinzelt vorkommen und ahnlich
lauten Manigk a. O. 17, 2. Gaius scheint nach
lJig 12, 28, die sicher von der F. handelte
(vgl. hiermit den Text von Gal II 220), auch

schon die dativische Verbindung fiduciae dare
au gebrauchen. Auch im ubrigen besteht nicht
•die von Gradenwitz angezogene Konsequenz
der Terminologie, s. Manigk a. O. 120, 1. Die
pfandrechtliche F. wird auch in einer Verord-
nung von Arcadius und Honorius (395 n. Chr.)
erwahnt mit den Worten: pignoris atque fiduciae
obiigatio perseveret Cod. Theod. XV 14, 9; vgl.

auch ebd. Ill 5, 1. Die Erwahnungen der F.
in longobardischen und frankischen Gesetzen des
Mittelalters zeigen das Institut in vollig ver-

blafiter Gestalt. Bei Span genb erg Iuris Rom.
Tab. Neg. 13 ist auf einer Urkunde aus dem
5. Jhdt. noch von eineni fundus, quern fiduciae
mxu obligaverat die Eede. Hier kann die F.
nur technisch gemeint sein. So mit Recht Oert-
mann 72 gegen Voigt Ius naturale II 941. Vgl.
Merzu ferner Conradi Scripta minora II 250.
Voigt XII Tafeln II 169. Dernburg Pfand-
recht I 94. Oertmaun 4.

II. Geschichtc der Fidueia. Das alteste
romische Zivilrecht mufite, urn den Verkchrsbe-
diirfhissen nachzugeben, die Institute, die der
Zeit vor den XII Tafeln bekannt waren, fur die-

selbcn zurecht machen. Nach altestem Recht
konnte jemand sein Kapital oder sonstiges Ver-
mflgen nur im Wege der streng formellen Ge-
schafte der mancipatio oder des nexum fremden
Intcressen dienstbar machen. DaB letztere beiden
ein einziges Geschaft gcbildet batten, ist uner-
wiesen, Kiibler Sav.-Ztsehr. XXV 267ff. Wollte
man einem anderen ein Recht an der Sache ge-
waliren, so muBte man ihm die Sache zu eigen
gcben. Nur die Ubertragung des quiritarischen
Volleigentums war moglich. Die Folge der man-
cipatio war der endgiiltige Obergang des Eigen-
turns an der mancipierten Sache an den Empfanger,
und der dadurch bewirkte Verlust desselben beim
Geber. Begreiflicherweise verlangte das Verkehrs-
bediirfnis auch in Rom sehr bald nach der recht-
lichen Moglichkeit, die eigene Sache einem anderen
so iibertragen zu konnen, dafi nicht alles Recht
an ihr fur alle Zeit verloren ging, dafi die Sache
vielmehr nnr zu einem vorxibergehenden Zweck
auf den Gegner iibertragen wurde und dann,
wenn diescr Zweck erreicht war, ins VermSgen
des Gebers irgendwie zurflckgelangte. Das nexum
war von vornherein auf dicsen Endzweck abge-
fitellt, und es war fur seine Durchfiihrung durch
eine energisch wirkende Haftung des Schuldners
gesorgt. Die Idee, dies auch bei der Mancipatio
zu emioglichcn , war also keineswegs unerhOrt.
Schwierig aber war die Verwirklichung im Rahmen
aes formellen und engherzigen Manzipationskaufes.
Wollte man die Sache einem anderen nur in Ver-
wahrung, zur Erledigung eines Auftrags. zur
Leihe oder zum Pfande gcben und sie also seiner
Zeit zuriickerhalten, so hatte ein formloses pactum
nach Zivilrecht nicht geniigt. Der Empfanger
hatte nur die faktische Innehabung der Sache
gehabt, ohne irgend eine klagbare Verpflichtung
hinsichtlich derselben zu ubernehmen, und auch
der Geber hatte sie jederzeit mit der Eigentums-
Wage zuriickverlangen konnen, bevor etwa weder
der Leihzweck erfiillt war noch die Pfandsicherune
lhre Schuldigkeit getan hatte. Das nexum ver"
folgte den ganz speziellen, nicht weiter dehnbaren
Zweck des Dariehns. Eine Anknflprung war also

nur bei der mancipatio mOglich, die in ihrer
nuncupatio die Mfiglichkeit zur Hineinziehung
einer Klausel hot. Die nuncupatio konnte schon
nach den XII Tafeln Nebenabreden obligatori-

scher Natur aufnehmen. Tab. VI 2 (Cic. de off.

Ill 65) setzt solche besonders ubernommenen
Verpflichtungen voraus. s. auch Schulin Rom.
Eechtsgesch. 366. Auch der vorhergehende Grund-
satz derselben Tafel (VI 1) cum nexum faciei

10 mancipiumque, uti lingua nuneupassit, ita ius
esto deutet offenbar die Moglichkeit solcher Neben-
abreden an. Ware der Inhalt dieser Geschafte
starr und unzugiinglich fur eine Modifizierung
nach dem konkreten Parteizweck, so ware das
generalisierende uti— ita nicht verstandlich. Vgl.
auch Frg. Vat. 50 fin., wo die nach XII-Tafel-
recht gegebene Zulassigkeit einer gewissen Neben-
abrede bei mancipatio und in iure cessio fest-

gestellt wird.

20 Sicher ist die fiduziarische Abrede den Lici-

nischen Gesetzen (366 v. Chr.) bekannt, da diese
von der emaneipatio sprechen, die urspriinglich
mit einem pactum fiduciae verbunden war. Urn-
somehr ist anzunehmen, dafi Plautus Trim 117.
142 mit fide et fiduciae an die juristische Formel
der F. denkt; vgl. auch Plaut. Bacch. 413.

Die baetische wie die pompeianische Urkunde
lehren, dafi die F. an eine mancipatio nummo
uno angeschlossen wurde , d. h. an eine Eigen-

30 tumsiibertraguug , bei der der Kaufpreis vom
Empfanger fo'rmlich nicht gezahlt wurde. Dies
war sicher auch schon die urspriingliche Struktur
der F.; denn die Eigentum subertragung auf den
Fiduziar ist nur provisorisch. Ein wirklich kauf-
weiser Erwerb hatte den Zweck des Geschafte
vollig autgehoben, denn eventuell sollte das Eigen-
tum dem creditor fiduciarius fur die zu sicliernde,

vom Fiduzianten nicht erfullte Forderung ais
Entgelt definitiv zufallen. Die Gegcnleistung an

40 den Fiduzianten war hier also okpnomisch bereits
erfolgt.

Die F. konnte der mancipatio also erst in
der Epoche angeschlossen werden, in der diese
den strengen Charakter eines wahren Kaufs schon
abgestreift hatte und zu einer venditio imagi-
naria geworden war. Dies war aber auch zur
Zeit der XII Tafelgesetzgebung schon der Fall,
Karlowa a. O. II 366ff.

Bei dem Bestreben, die Entstehung der F.
50 spater zu datieren, wird auch vergessen, dafi die

Schopfung der F. den Romern in der Zeit der
XII Tafeln nicht schwerer gefallen sein kann, ais
all den viel alteren und weniger bedeutenden
Rechten, die auch das Eigentumspfand kennen
Die Rechtsvergleichung zeigt, dafi es sich hier
nicht um eine so unerhorte tat romischer Rechts-
schopfung handelt, wie es bisweilen hingestellt
wird. Umsomehr ist dieselbe schon dem alten
Zivilrecht zuzutrauen.

60 Die F. konnte wie mit der mancipatio auch
mit der in iure cessio verbunden werden, Gai.
II 59. Ill 201. Isid. orig. V 25, 23. Dies ge-
schah jedoch seltener. Heist wurde die manci-
patio verwendet, Gai. II 25.

Es ist streitig, in welcber Weise die fiduzia-
rische Nebenabrede mit dem formellen Hauptakt
verbunden wurde, Stas De contractu fiduciae,
Leodii 1824, 16. Moramsen Sav.-Ztschr. VI 274.



Geib Savigny-Ztschr. VIII 113. Oertmann a. 0.
72ff.

Die baetische Urkunde bezeichnet die fiduzia-

rische Abrede, die sich dort an das Mancipations-
geschaft anschliefit, als pactum eonventum. Da-
nach diirfte diese Abrede formlos gewesen sein.

Sie war also auch nicht Bestandteil der manei-
'patio selbst, was bei deren solennen Charakter
auch nicht moglich war. Dieselbe Urkunde zeigt

aber andererseits, daB der fiduziarische Zweck der

mancipatio in deren Wortlaut durch den Zusatz

fidi fiduciae eausa zum Ausdruck gelangte. Die
eausa mancipations wurde ja auch sonst in deren

formellem Wortlaut nicht unterdriickt. Vgl. hierzu

die Texte der negotia, bei Bruns Font. 287ff.

emit mancipioque accepit, donationis causa man-
eipio accepit, donationis mancipationisque causa
maneipio dedit. Die weiteren Abreden, die sich

auf diese eausa bezogen, hatten im Formalge-
schaft keinen Kaum; ihren Inhalt machte sich

das letztere nur durch die kurze eingefugte Phrase

donationis eausa, fidi fiduciae oausa zu eigen

und verlieh dadurch auch der Nebenabrede Klag-

barkeit. Auch in dem pompeianischen Diptychon
schloB sich htfchst wahrscheinlich an den zu-

nachst gegebenen Bericht der Form el (emit ob

sesteriios .... maneipio aceepit) die weitere Kxm-
kretisierung des ftbertragungszweckes (vgl. die

Erganzungen der Textlucken bei Eck Sav.-Ztschr.

IX 96f.). Dem fidi fiduciae causa beim negotium
entspricht das von Cicero ofters zitierte ut inter

bonos bene agier oportet et sine fraudattone, das

in der Formel der actio fiduciae gebraucht wurde,

Gic. de off. Ill 61. 70; top. 66. Das negotium.

war seinem Inhalt und seiner Wirkung nach auf

die bona fides des Eropfangers abgestellt. Diese
Geschaftstreue so lite ihn an der konsequenten
Ausiibung des formell tibertragenen Eigentums
hindern und dem ubertragenen Recht das durch

die causa gegebene MaB und Ziel setzen. Die
causa mancipation-is war also in der nuncupatio
hier nicht nur wie in den oben angeftihrten Fallen

eine Enthiillung des Motivs, sondern der Zusatz

fidi fiduciae causa enthielt eine inhaltliche Be-
schrankung des ubertragenen dominium ex iure

Quiritium, die durch den konkreten Verwahrungs-,
Mandats- oder Ffandzweck geboten war, und zu

deren Einhaltung sich der Empfanger mit seiner

fides verpflichtete. So liegt die Quelle der negotia

und actiones bonae fidei gerade in diesein nego-

tium strictum ius, urn im gegebenen Fall den
strikten Charakter der mancipatio grade zu

brechen. Die Verpflichtung des Fiduziars, die

Sache an den Geber zuruckzuiibertragen , konnte

dieser mit der persQnlichen actio fiduciae geltend

machen.
Es liegt kein Grund vor zu der Annahme, daB

das pactum fiduciae sich der solennen mancipatio
stets erst anschloB. War es unmtfglich, die kon-

krete Nebenabrede in die nuncupatio hineinzu-
nehmen, so war es auch unnotig, das pactum noch
una actu dem Manzipationsakt anzuschlieBen. Die
baetische und pompeianische Urkunde, die Oert-
mann lllf. fur die entgegengesetzte Meinung an-

zieht, sprechen nicht gegen diese Annahme, da
jene keine Formalurkunden sind, sondern lediglich

uber das GescMft berichten. Geschaft und Abreden
sind bereits vollzogen. Ebenso wie der formlose,

i'luiiuia

gegen MiinzgeTd abgeschlossene Kauf, der in seinen

zivilen Wirkungen durch die mancipatio nitmmo-
uno gedeckt werden sollte, regelmaBig mit alien

Abreden bereits vorher abgeschlossea wurde, so.

wurde auch der konkrete Zweck der mancipatio-

sicherlich schon vorher iestgelegt. Dies brauchte-

nicht einmal ausdrueklich zu geschehen; sondern
in einfachen Fallen geniigte wohl der Vollzug-

des Kausalgeschafts , z. B. des Darlehene, um
10 dessen Sicheruug es sich handelte. Wie in solchem

Fall inter bonos bene agier oportet et sine frau-
dationc, das ergab sich fur den Fiduziar von
selbst, auch ohne ausdruckliches pactum f. Auch
der Richter wird im indicium fiduciae hieriiber

nicht im Zweifel gewesen sein. Die Spruchformel

bemachtigte sich der form- und klaglosen Abrede
mit ihrem fidi fiduciae causa. Jene Geschaffcs-

urkunden bringen den Inhalt speziellerer Neben-
abreden mit besonderer Ausfithrlichkeit, was nicht

20 auffallend 1st; das NichtformelrnaBige, das aus-

dem Kausalgeschafte nicht ohne weiteres folgt,

konnte am leichtesten zum Recht sstreit fuhren.

Jene Nebenabreden haben dort noch einen weiteren

Inhalt. Bemerkenswert ist in der baetischen Ur-

kunde der Zusatz: fiducial essent donee ea omnis
pecunia fidesve persoluta L. Titi soluta libe~

rataque esset. Der Zusatz einer solchen Resolu-

tivbedingung ist formelmaBig, ebenso das Hinein-

ziehen der Biirgschaft, Cato de agr. cult. 146, 2.

80149, 2. 150, 2. Dig. XX 4, 9 pr. Vgl. hieriiber

Manigk a. a. 0. 291 Dennoch darf deswegen

nicht angenommen werden, daB es sich hier um
Essentialia handelt, und dafi das pactum fiduciae

diesen Zusatz stets enthalten muBte. Der An-
nahme, dafi in ganz einfachen Fallen das pactum
fiduciae formlos und privatim zu stande kam,
steht der Umstand, daB in den Schrifturkunden

im pactum fiduciae gewisse formelmaBige Ab-
reden vorkamen, offenbar nicht entgegen. So lflsen

40 sich auch gewisse Bedenken, die Oertmann a.

a. 0. 93 erortert. Nimmt man an, daB die

rOmische Praxis diesen Weg geschritten, so ver-

bietet sich die Frage, was dann geschah, werni

nach vollzogener mancipatio der Fiduziar sich

weigerte, das noch erforderliche pactum fiduciae

einzugehen, von selbst. Oertmann lafit den

Beklagten ja auch ohne dies noch ausstehende

pactum adiectum blofi auf Grund des Zasatzes

fidi fiduciae eausa zur Herausgabe der Sache

50verurteilt werden, weil der Zweck in dem vor-

angegangenen pactum bereits konkretisiert und
eine Wiederholung desselben im AnschluB an die

mancipatio jedenfalls entbehrlich war. Vgl. anch

dagegen Karlowa a. a. 0. II 564. Czyhlari
Inst. § 68 II A.

Bei der in iure cessio, die den XII Tafeln

auch bereits bekannt ist, konnte, entsprechend

der vorangegangenen privaten Abrede ein fidu-

ziarischer Zusatz jedenfalls in die Klagebehaup-

60 tung des Erwerbers hineingezogen werden: fume

ego rem ex iure Quiritium fidi fidttciae causa

meam esse aio. Wurde der Zusatz fortbleiben,

so wurde das Eigenturn nnwiederbringlich auf

den Empfanger iibergehen. Die Ausfuhnmgen
Jherings (Geistlll) nndKarlowas a. a. 0. II

383 liefern keinen Gegenbeweis. Die mit der in
iure cessio verknupfte F. teilte natfirlich deren

Eigenarten gegenuber derbequemeren mancipatio.
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Die mit der in iure cessio verknupfte, da-

durch aber noch unbequemere F. war auch bei

res nee mancipi mOglich (Ulp. reg, 19, S. 9).

Es kGnnen nicht nur res, sondern auch servitutes

fiduziert werden. Die in iure cessio wurde von
der traditio des ius gentium vollig verdrangt,

wahrend die mancipatio erst von lustinian 531

n. Chr. aufgehoben wird (Cod. VII 31, 5. VII 25).

In letzterer Aufhebung sowie der Ansmerzung des

gende Epochen zu bezeichnen: fiducia, pignusr
hypotheca; sie verfallt daher auch, ohne quellen-

maBigen Gmnd, auf die Ansicht, daB die innere-

Fortentwicklung des Pfandrechts in der Haupt-
sache vom altesten Institut ihren Ausgang ge-

nommen habe, soDernburg Pfandrecht 1 21 A. 40L
So hat sich offenbar auch die Meinung heraus-

gebildet, das pactum vendendi sei zunachst bei

der F. entstanden, zumal es hier schon von selbst

Terminus F. liegt auch erst die eigentliche Aufier- 10 gegeben war. Gegen diesen Grundirrtum im all-

kraftsetzung der F. In den ersten Jahrhunderten

der Kaiserzeit ist die F. noch durchaus praktisches

Institut des Verkehrs. Die baetische Tafel weist

noch ein Formular der F. auf, das also ftir zu-

kiinftige Falle dienen soil. Auch ins edictum
perpetuum ist die F. eingereiht, L e n e 1 Ed. perp.

232if. Nach Aufdeckung der Interpolationen in

den Digesten zeigt sich, dafi die F. von alien

klassischen Juristen behandelt wurde, auch noch

gemeinen schon Bachofen Rom. Pfandrecht I
(1847) 6281, s. auch Geib a. 0. 112ff. Unbe-
griindet Oertmann a. 0. 190 mit Scheurl und
Dernburg. >

Zunachst sei auf Paul. sent. II 13, 3 hinge-

wiesen. Wie soil man sich hier das debitor cre-

ditori vendere fiduciam non potest erklaren?"

Betrachtet man diesen Satz fur sich allein , so

sagt er das allzu Selbstverstandliche, daB der-

von Modestinus. DaB die F. schon mit Constan- 20 jenige , der bereits fiduziert hat , dieselbe Sache
tins Verbot der lex commissoria formell aufge-

hoben sei, wie Cuiacius Op. omnia I 3891 (ad

Pauli rec. sent. II 13) ausfuhrt, ist unrichtig.

S. o. S. 2289 die noch spateren Erwahnungen
der F. als praktisches Institut.

Auch im spateren Recht konnte die F. niemals
mit der formlosen traditio verkniipft werden.
Hierzu Bechmann Kauf I 292ff. Lenel Sav.-

Ztschr. Ill 114ff. , der jenes auch aus Dig. XLI

nicht noch einmal, am allerwenigsten an den-

selben Empfanger, verkaufen kann! Wozu erst

diese Lehre? Sie erhalt allein dadurch Sinn, daB-

sie die Lehre vom pignus widerspiegelt, die bei

letzterem Institut allein ihren Ursprung haben.

konnte, Manigk a. a. 0. 85, 1. Papinian be-

wirkte naralich nach Dig. XX 5, 12 pr. ein kaiser-

liches Reskript des Inhalts: creditorem a debi-

tore pignus emere posse, quia in dominio-
1, 31 pr. folgert, wogegen Oertmann a. 0. 77ff., 30 manet debitoris (vgl. denselben Rechtssatz
der hier zu dieser Frage ausfiihrlich Stellung
nimmt.

DaB die F. im ius gentium keinerlei Ent-
wicklung erfahren hatte, daB sie dasselbe alt-

ehrwtirdige Institut bis zu ihrer Aufhebung ge-

blieben sei, ist nicht zutreffend. Wenn auch an-

genommen werden muB, daB die F. neben dem
ausgebildeten pignus und der hypotheca in der

nachklassischen Zeit faktisch in Vergessenheit

Frg. Vat. 9 [Papin.]), Es war demgegeniiber ge-

rechtfertigt , wenn Paulus sent, II 13, 3 (quia

in dominio non manet debitoris) fttr die F..

die UnmOglichkeit des Verkaufes an den Pfand-

glaubiger feststellte. Aus diesem Grande ist es

iibrigens trotz des earn unrichtig, Dig. XIII 7, 34
auf die F. zu beziehen. Denn hier verkauft der
Verpfander an den Pfandglaubigcr, es kann also-

nur pignus vorliegen, s. u. Ebenso ist es mit der
geriet, und daB ihre Altehrwiirdigkeit wie bei 40 Fortsetzung der Stelle von Paulus: Sed alii si
manchem anderen Institut schlieBlich der einzige

Grund war, weshalb sie bis auf lustinian noch
theoretisch fortlebte, auch wohl hie und da noch
erwahnt wurde, so hat sich doch besonders an
der entwicklurigsfahigen Pfand-F. eine Reihe von
so wichtigen Veranderungen vollzogen. daB auf
deren Grund die F. sich bis in die klassische
Zeit gegenuber dem vollentwickelten pignus und
der hypotheca sehr wohl behaupten konnte. Hierin

velit vendere potest, ita ut^ex pretio eiusdem
pecuniam offerat creditori, atque ita remanci-
patam sibi rem emptori praestet. Von Hause aus

ware eine secunda emptio hinsichtlich der Sache,

die bereits manzipiert worden war, undenkbar
und jener Rechtssatz ein krasser Bruch mit den
bereits eingetretenen Wirkungen der Hanzipation
gewesen. Erklarlich wird er nur, wenn man ihn

als vom pignus her lediglich rezipiert anspricht.
liegt gerade der Grund, weshalb wir die F. noch 50 Die in dieser Zeit voll entwickelten Institute des
in der spateren Zeit des klassischen Rechts als
ein Institat voll Leben und praktischer Bedeu-
tung antreffen. Mit Rticksicht auf die res man-
cipi, insbesondere praedia und servi, war auch
Veranlassang vorhanden, die Pfand-F. auf die
Hohe des anderweit entwickelten Pfandrechts zu
erheben. Vgl. im iibrigen hierzu Geib Sav..
Ztschr. VIII 126ff. 147ff. Bei dieser Auffassung
ergibt sich, im Gegensatz zu der herrschenden

pignut und der hypotheca lassen dem Pfand-

schuldner die Proprietat und ubertragen nur ein

ius in re aliena auf den Glaubiger. Wenn auch
diese Konstruktion juristisch auf die F. niemals

formell ubertragen werden konnte, so brach man
doch, um die Harten der alten F. gegenuber dem.
anderweit entwickelten Pfandrecht zu mildern,.

mit der Auffassung, dafi der Fiduziant auch
materiell alles Eigentum fortgegeben hatte. GaL

Meinung, daB die F. die Entwicklung des Pfand- 60 III 201: item debitor rem, quam fiduciae causa
rechts weniger anregt oder anbahnt, als viel-

"'
"

"
" '

mehr widerspiegelt. Wichtige Bestandteile des
entwickelten Pfandrechts, insbesondere das spatere
ius distrahendi, sind nicht an der F., sondern
am pignus entwickelt und von dieser auf jene
fibertragen worden. Die herrschende Meinung
hat sich daran gewfthnt, die Geschichte des rOmi-
schen Pfandrechts durch drei aufeinander fol-

creditori mancipaverit out in iure cesserit, . . -

sine furto possidere . . . potest. Diese Entwick-
lung der F. spiegelt sich iibrigens auch in der
Terminologie wieder. An Stelle des ursprung-
lichen fiduciae causa maneipio dare und acci-
pere oder maneipare, das sich noch bei Gaius-

in der eben zitierten Stelle wie II 59 und II 220
findet (oder I 140 und 172 wie Boethius a. 0.),
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heifit es bei Paulus fidueiae dare (sent. II 13, 6. sollte, offenbar nur dort entstandeh sein, wo es
III 6, 69. V 1, 1). Vgl. frg. Vat 18. 252 a. sonst als Befugnis gefeb.lt hatte, also beim
Tertull. de idol. 23 gebraucht fiduciary Der pignut. Das pactum vendendi sollte dera Glau-
Zusammenhang mit der Eigentumsiibertragung biger urspriinglich Befugnisse verleihen, nicht
tritt in den Hintergrund und die spezinsch pfand- nehmen. Das letztere war erst ein sekundarer
rechtliche Terminologie (pignori dare) ist fur Effekt der Eezeption des pactum vendendi auf
die F. vorbildlich. Der Pfandzweek ist jetzt die die F. Mit dem Moment, wo infolge Ausbil-
Hauptsache, das Mittel der mancipatio wird ver- dung des Pfandrechts, wie oben ausgefuhrt wor-
gessen; vgl. Geib Sav.-Ztschr. VIII 126. Erst den, auch der Pfandgedanke bei der F. in den
bei Paulus (sent. I 9, 8) findet sich aucb die 10 Vordergrund trat, nnd wo das auf den Fiduziar
vom Pfandrecht entlebnte Phrase fiduciam obli- iibergegangene Recht nach Vorbild des pignus

:
gare, Ulp. Dig. XIII 7, 24 pr. (Lenel Sav.- materiell mehr als ein Eecbt an einer fremden
Ztschr. III104ff.), obligatio fidueiae (statt pigno- Sache erschien, muBte die Verkaufsbefugnis mit
ris). Ebenso Cod. Theod. XV 14, 9 (v. J. 395). einem dieser Auffassung entsprechenden , moder-
Schon Gains II 60 f. contrakUur cum creditors neren Titel versehen werden. Und deswegen

r
pignoris iure. iibertrug man das bei dem pignus iibliche pactum

Die Idee, daB der Fiduziar nur beschranktes vendendi auch auf die F. Hier ist das ius pig-
Eigentum zu beschrankten Zwecken erhielt, muflte noris, das Gaius II 60 dann auch zur Definition
angesichts des pignus und der hypotheea, zu dem der F. terminologisch verwerten konnte, auf das
Korrelat fiihren, dafi gewisse Proprietatsrechte, die 20 Recht der F. iibertragen worden. Diesen Zustand
dem Interesse des Fiduziars nicht widersprechen, spiegeit auch bereits die baetische Tafcl wider,
trotz forrneller maneipatio beim Fiduzianten zu- die ein ausdriickliches pactum de vendendo ent-
ruckblieben. Konnte der Fiduziar erst bei Verzug halt, dabei aber besonders das ubi und quo die
des Schuldners zur Verwertung der Sache schreiten, des Verkaufs regelt.
so muBte dem Schuldner bis dahin und unbeschadet Der alte Eechtszustand, nach dem das Recht
-des ersteren die Verwertung der Sache dann offen des Fiduziars die Verkaufsbefugnis in sich trug,
bleiben, wenn sie den bei Paul. II 13, 3 ange- wirkt iibrigens noch im spatcren Recht nach,
gebenen Zweck der Befriedigung des Glaubigers gemafl dem der Fiduziar vor* der Vornahme des
selbst verfolgtc. DieEeform ist nur als Spiegelbild gesetzlich gewiihrten Verkaufs der res fidueiaria
voni pignus erklarlich. Hier wurde das Verkaufs- 30 eine Denunziation an den Schuldner, im Gegen-
recht als Verwertangsrecht im Interesse des satz sum pignus, nicht vorzunehmen brauchte,
Glaubigers neu geschaffen. Die Ubertragung der Arg. Paul. II 5, 1. Vgl. Keller Ztschr. f. gesch.
Idee auf die F. ist verstandlich; der Bruch mit E.-Wiss. XII 400ff. Bachofen a. O. 178. 629f.
der fonnalen Grundidee der Mancipatio ware Der Widerspruch Oertmanns a. 0. 197f. er-
ohne dies aber unerkliirlich. Das ius distrae- mangelt des Grundes. Geib a. 0. 145ff. ftihrt
tionis kann uberhaupt aus einem einfachen Grunde die LoslOsung der F. von der mancipatio sehr
bei der F. gar nicht entstanden, sondern mufi kiihn materiell wie prozessual konsequent durch
vom pignus auf sie iibertragen worden sein. Fidu- und gibt die F. auch fur Peregrine und Provin-
ziarisch war niimlich der creditor nur dazu -ver- zialgrundstiicke frei. Dagegen Oertmann a. 0.
pflichtet, die Sache lediglich dann zu remanzi-40 115. Karlowa a. 0. II 575, letzterer mit nich-
pieren, wenn ihn der Schuldner rechtzeitig be- tigem Grunde. Geib ist insofern Eecht zu geben,
fnedigte, Gai. II 220. Leistete dieser hingegen als die obligator]schen Wirkungen der F. all-

bei Falligkeit nicht, so lag nun die Verkaufs- mahlich von der Voraussetzung der dinglichen
befugnis des Glaubigers wie alle anderen Pro- Wirksamkeit der mancipatio losgelfist wurden.
prietatsrcchte ipso iure in seinem quiritarischen Das war eine Wirkung des Hervortretens der
Eigentum, und er handelte nicht mehr contra pfandrechtlichen Idee. Aber es kann nicht quellen-
fidem fiduciamve, wenn er verkaufte. Er brauchte mafiig bei egt werden, daB das pactum f. von
dies aber gar nicht. Von Hause aus erfiillte also der datio rei ganzlich losgelost und zu einem
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biger vollstandig. Das pactum fidueiae sollte recht aus irgend einem Grunde gar nicht ent-
den Fiduziar nur fur die Zeit des Schwebens der standen war, so wurde es spater auch mit der
Forderung binden. Zur Entbindung von der fidu- F. gehalten. Das reale Moment war aber aucb
ziarischen Beschrankung brauchten die Bonier bei der F. stets die Voraussetzung.
also das pactum vendendi bei der F. niemals Ebenso muB betont werden, daB die F. ur-

einzufiihren. Da fa* pactum vendendi uberhaupt sprunglich ein Verfallpfand war; also genau so
immer nur im Interesse des Glaubigers entstand, wie das urspningliche Pfand in anderen Eechten,
ist es auch nicht denkbar, daB es etwa einer insbesondere im germanischen Eecht, wo die Pfand-
gerechteren Verteilung des ErlCses wegen in An- 60 satzung juristisch eine Wette war. Der Einsatz
betracht einer hyperopia im Interesse des Schuld- verfiel. Jene Ansicht darf nur nicht wie bei
ners gerade bei der F. eingefuhrt worden ist; Cuiacius (s. a.) zu dem SchluB ffihren, dafi die
denn dazu hatte sich, ebe das ius distractionis F. zusammen mit der lex commissoria schon von
nicht beim pignus usuell geworden, kein fidu- Constantin aufgeboben sei. Von da ab verlor
2iarischer Pfandglaubiger verstanden. D&siusven- die F. nur die ihr bis dahin anhaftende Eigen-
•dendi kann, da es seiner Natur nacb in der Per- tumlichkeit , im Fall des Verzuges zum Verfall
son deR Glaubigers eine wichtige Befugnis (keine des Eigentums zu fuhren.
Beschrankung) hinsichtlich des Pfands erzeugen Zunftchst war es aber nicbt erforderlieh, bei

Gelegenbeit des pactum fidueiae eine ausdruck- eingefQhrt und die Lage des blofien Besitzpfand^
licbe lea commissoria vorzunehmen. Daher trifft glaubigers dadurch umso schlechter gestaltet-

die Bemerkung von Pernice Labeo III 139, 3 wurde.
nicht zu, daB es sonderbar ware, wenn die R6mer Von diesem Standpunkt aus ware es erklar-

im pactum fidueiae jemals den Fall der Nicbt- lich, wenn Paul. sent. Titel II 13 in Wahrheit
zahlung ungeregelt gelassen batten. Auch die de lege commissoria iiberschrieben war (vgl. Col-

Ausfuhrungen ebd. 188, 1 sind nicht zutreffend. lectio ed. Kriiger, Mommsen, Studemund IIp.65f.),

Nach der oben dargelegten Auffassung war eine denn die F. hatte von Hause aus kommissorische
lex commissoria bei der F. ursprimglich ebenso Natur, die zu demjenigen Ergebnis fiihrte, welches-

iiberflussig, wie ein pactum vendendi. Beide 10 spater nur durch eine ausdriickliche lex commis-
Kechte steckten in dem fibertragenen Eigentum, soria vermittelt werden konnte.

und tiberflussige Nebenabreden wurden bei den Beim pignus muBte hingegen, wenn dem
Formalakten des alten Zivilrecbts nicht getroffen. Glaubiger bei Nichtbefriedigung das Eigentum
Die entgegengesetzte Meinung geht von der irrigen des Pfandes zufallen sollte, eine besondere Abrede
Auffassung aus, daB die Eomer von vornherein dahin getroffen werden, die man als lex com-
in der F. ein spezifisches Pfandinstitut vor sich missoria bezeichnete. In der altesten Urkunde
hatten und es danach behandelten. Der Oberbc- einer Hypothek bei Cato de agricultura 146, 5
griff des ius pignoris, dem sich nachher die F. (Bruns Font. II 51} findet sich auffallendenveise
wie pignus und hypotfieea unterordneten , wurde auch gerade ein Verfallpfand: Quae in fundo
erst spater geschaffen. Die F. war urspriinglich 20 inlaia erunt, pigneri sunto . ... si quid depor-
nichts als eine sehr verschiedenen besonderen taverit domini esto. Auch das iibrige Pfand-
Zwecken dienende Eigentumsiibertragung. Noch recht tritt uns also zunachst in dieser Gestalt
Cicero stellt in keiner der zahlreichen einschla- entgegen. Das pignus konnte in allerfnihester
gigen Stellen, wo er negotia aufzahlt, die F, mit Zeit seinen Druck auf den Schuldner und da-
dem pignus, wohl aber mit alien m^glichen ande- durch Sicherheit fur den Glaubiger lediglich da-
ren Geschaften zusammen. Die Verbindung pig- durch bewirken, dafi dem letzteren eine Sache in

nus fiduciave oder Ahnliches entsteht erst dann, Besitz gegeben wurde und von diesem bis zur
als man die F. als wahrhaft pfandrechtliches Zahlung auch nur zurQckgehalten werden konnte.
Institut in Anspruch nahm und als man sie ent- Der alteste Modus der Befriedigung war hin-
sprechend dem pignus modernisierte und ins 30 gegen, wie Cato lehrt, die lex commissoria; er-

Pfandrecht rezipiert hatte, Paul. sent. II 13, 1. klarlich genug, denn zur rechtlichen Zulassung
Ferner V 1, 1. V 26, 4. Consultatio VI 8 des ius distractionis muBte man erst mit dem
(Paul, sent, II). Sidon. Apoll. epist. IV 24. Wir fundamentalen Satz: Nemo plus iuris transferre
durfen diese Tatsache historisch nicht mit ruck- potest, quam ipse habet brechen. Auch Pern ice
wirkender Kraft versehen, sondern haben uns die Sav.-Ztschr. V 134 neigt dieser Auffassung zu.

F. zunachst abseits stehend zu denken, auch schon, Bechmann Kauf I 289. Bachofen Pfandrecht
weil sie als sog. f. cum amico noch den ver- 3. 629. Oertmann a. 0. 202ff. beweist nichts
schiedensten anderen Zwecken eines depositum, dagegen und zieht Puchta zu Unrecht fiir seine
mandatum, commodatum usw. diente. Meinung an. Dieser spricht Cursus II 247 von

Ehe sich das ius distractionis beim pignus 40 der klassischen Zeit und beruft sich auch nur
herausgebildet hatte und auf die F. iibertragen war, auf Stellen aus dieser. Die Ausfiihrungen von
war die letztere ein Verfallpfand. Man dachte zu- Dernburg Pfandrecht 1 19 ebenso wie S. 87 liber

niichst, wie auch beim pignus, noch nicht an eine das ius distractionis treffen nicht das Eichtige.
Verwertung des Pfandes durch Verkauf. Sicher Westphal Pfandrecht §260 und GliickPand.
war der Schuldner dementsprechend bei der Fidu- XIV 88 Anm. gegen Cuiacius und A. Faber
zierung regelmaBig auf die Gefahr des Verfalls De error, pragm. decad. XXI err. 1—5.
bedacht und wahlte in dieser Epoche keine erheb- Das leitende Prinzip, das Her z en a. a. 0. 61
lich wertvollere Sache. Beim altesten noch klag- seiner Darstellung der F. voranschickt (,La fiducie
losen pignus bedeutete dessen Retention sbefugnis est rested e"trangere a la formation de l'hypo-
der Sache nach eventuell auch Verfall SOtheque et du droit de gage'), erweist sich nach

Wir haben ,uns die Geschichte des Pfandrechts obigen Ausfuhrungen ebenfalls als unrichtig, s.

von einem rein faktischen Faustpfand ausgehend zu auch unten. Es zeigt sich vielmehr eine starke
denken: keine Befriedigung des Glaubigers, nur gegenseitige Beeinflussung dieser Institute.
Sicherung durch Retention. Zunachst wurde die Die urspriingliehe Verpflichtung des Fiduziars
Klaglosigkeit dieses Verhaltnisses durch Einffih- darf also nicht willkiirlich ausgedehnt werden.
rung der F. gehoben. Das fruher faktische Faust- Dernburg a. 0. 87 meint, auch bei der F. muB
pfand wird damit auf rechtliche Basis gestellt. von jeher ein ausdriicklicher Verkaufsvertrag zu-
An ein besonderes Verwertungsrecht des Glaubi- gefugt werden, ,nicht urn dem Glaubigereigen-
gers dachte man aber zunachst auch bei der F. turner die Eigentumsiibertragung zu ermtfglicben,
mcht. Auch fur die F. gilt zunachst noch der60sondern urn die Verantwortlkhkeit im indicium
Satz Herzens Origine de l'hypotheque romaine fidueiae abzuwehren*. Dabei wird iibersehen,
(Paris 1899) 69: ,Le de'biteur a commence par daB die fides urspriinglich sich lediglich auf die
obliger sa volont^ en donnant un gage au crean- im Falle der Befriedigung erforderliche Eeman-
eier; le gage repondait pour Ie debiteur . . . et zipation bezog und auf nichts anderes. Keine
devenait la proprie'te' du creancier non paye"(

. der alteren Quellen spricht von anderen Ver-
Herzen betont p. 72 mit Eecht, dafi das Be- pflichtungen als dieser; Boethius sagt zu Cic. a.

dflrfnis zur Einfuhning des fiduziarischeu Pfandes O. : Haee maneipatio fidueiaria nominabatur
mit dem Moment entstand, wo die ret vindicatio idcirco, quod restituendi fides interpomlur
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— und nichts weiter. Wenn der Schuldner die

Obligation nicht erfullte, so hatte er damit die

einzige Bedingung, von der die GegenpfLicht des

•OlSubigexs zur fides abhing, hinfallig gemacht.
Letzterer war auf Grund des pactum f. nun zu
nichts mehr verpflichtet. Diese Konsequenz, diese

Einfacbheit des Rechtsinstituts stand dem Zivil-

Techt wohl an. Fur die Unbilligkeit, die der

ganzliche Verlust der wertvolleren Sache dem
Schuldner eventuell bereitete, hatte man zunachst
keinen Sinn. Er hatte zu erfiillen oder die mifl-

lichen Folgen, die er sich selbst bereitet, zu tragen.

Das zeigt auch die Beliebtheit der Yerfallklausel

in der Catonischen Formel beim pignus. Das
Yerkaufsrecht zeigt sich auch beim pignus erst

spater. Umsomehr ist dies von der F. anzu-

nehmen. Falls der Schuldner nicht leistete, haben
die Eomer dem Glaubiger nicht zugemutet, da6
^r das Pfandeigentum ruhig in den Handen hielt

und so lange wartete, bis dem Schuldner einiiel

2U zahlen. Das wurde den Grundsatzen des pri-

mitivstenVerkehrsrechts widersprechen. Zudiesem
Resultat wurde aber die herrschende Meiuung
fiihren. Die fiducia commissa findet sich bei

Cic. pro Flacc. 51. Hierzn Her z en Origine de

l'hypotheque romaine, Paris 1899, 165. Hieriiber

unten. So unrecht Cuiacius also hatte, wenn er

rait dem Verbot Constantins die game F. ver-

schwinden liefi, so richtig war seine ErkliLrung

a. a. 0.: Est autem fiducia pignus, quod ere-

•ditori mancipatur aut in iure ceditur, ea lege,

wt soluta. ad diem pecunia remancipetur, non
soluta creditori pleno iure eommittatur, id est

lege commissoria. Seit Constantin blieb fur die

F. nur das Verkaufsrecht, das sich aber inzwischen

bei pignus und hypotheca schon zu einem gesetz-

lichen Bestandteil erhoben hatte und als solcher

auch schon bei F. betrachtet wurde. 0ber die

Entwicklung des Verkaufsrechts zum gesetzlichen

Recht des Pfandglaubigers vgl. Manigk Gesch.

d. r6m. Hypothek I 77. Gradenwitz (Grtin-

huts Ztschr. XVIII 349ff.) geht bei seinen Dar-

legungen fiber die lex commissoria bei der F.

von nicht begriindeten Voraussetzungen aus. Er
meint, die ,alteste ¥fa,nd~commi$soria l

(S. 353)

hatte nicht zum Verfall des Eigentums an den

Glaubiger gefuhrt, sondern zum Ruckfall des-

selben an den Schuldner, falls dieser namlich ge-

zahlt hatte. Der Zusatz hatte also gelautet:

Si pecunia (ob quam emisti) ad diem soluta

eriij ut fundus inemptus sit, Wozu diese Iden-

tifizierung der pfandreehtlichen lex commissoria
mit der bei der emptio iiblichen. nur weil in der

pompeianischen Urkunde der Ausdruck emptio

auch von dem Pfandgeschaft gebraucht ist ? Jener

Autor sagt selbst mit Recht, dafi man unter lex

commissoria in beiden Fallen etwas ganz Yer-

schiedenes zu verstehen habe. Hinzuzufiigen ware
noch, dafi auch aus Ulp. Dig. XVTU 3, 3 nicht

etwa zu folgern ware, dafl die lex commissoria
in beiden Fallen analog ist. Im 30. Buch ad
«d. spricht Ulpian von der P., er zieht in jenem
Fragment eine Parallele, aber offenbar gerade

des Gegensatzes wegen. Die Verwertung der lex

commissoria beim Kanf hangt vom Willen des

Verkaufers ab, wahrend es bei der F. umgekehrt
ist. Die lex commissoria ist uns aus der spa-

teren Anwendung beim pignus als Vertrag be-

kannt, auf Grund dessen das Eigentum bei Nicht-

befxiedigung an den Glaubiger fallen sollte. Gra-
denwitz sagt (S. 353), bei der F. hatte es daher
einer lex commissoria nicht bedurft, weil der
Glaubiger das Eigentum schon hatte. Darauf ist

zu sagen, dafi die arte F. einer ausdrucklichen
lex commissoria auch nicht bedurfte, und dafi

die lex commissoria ebenso wie das pactum ven-
dendi erst in einer spateren Epoche vom pignus

10 her mit demselben, wenn auch auf die F. formell

nicht passenden Inhalt rezipiert wurde (Cic. pro
Flacc. 51). Sinn lag in dieser Rezeption inao-

fern, als die P. auch mit einem pactum vendendi
verbunden werden konnte und das Verkaufsrecht

schliefilich auch hier gesetzlich wurde. Die lex

commissoria setzte dann eine vertragsmafiige

Ausnahme von dieser Regel. Und schliefilich er-

scheint auch die lex commissoria von Graden-
witz' Stil etwas UnnOtiges zu bewirken. Denn

20 schon nach dem pactum, fiduciae war der Glau-

biger nach Befriedigung zur Remanzipation ver-

pflichtet. Gibt der Glaubiger trotz solutio nicht

freiwillig zuriick, so setat Gradenwitz an die

Stelle der actio fiduciae lediglich die Eigentums-

klage, wodurch nichts gewonnen, im Gegenteil

die grofien Vorziige der actio fidmiae eingebufit

wiirden. Gestehen wir hiegegen auch in diesem

Falle die actio fidmiae zu, so bleibt immer das

Haupthindernis , dafi nach altem Zivilrecht das
30 manzipierte dominium ex iure Quiritium auf

Grund eines pactum nicht an den Autor zunick-

fallen konnte. Die F. basiert stets auf der re-

mancipatio, und das pactum fiduciae hatte nicht

die geringste dingliche Wirkung. Die lex com-
missoria kOnnen wir uns aber nur als Bestand-

teil des pactum fiduciae denken. Dafi die F.

sich nie von der rnaneipatio und in iure eessio

losgelOst habe und daher mit beiden untergegangen

sei, betont auch Pernice Labeo III 142.

40 III. Anwendungsfalle. Die Verpflichtung

des Fiduziars zur remanctpatio war weder ab-

strakt, noch an eine ganz bestimmte causa ge-

bunden. Letztere konnte verschiedener Art sein,

je nach dem Zweck der Hingabe. So waren eine

Reihe von AnwendungsfalJe der F. ermflglicht.

Man darf den Kreis derselben aber nicht iiber

Gebuhr ausdehnen. Jedes beliebige Abkoramen
konnte nicht dnrch F. gescblossen werden. Einige

Falle gehSren trotz gewisser Ahnlichkeit mit der

50 F. nicht hierher. So lag in dem testamentum
per aes et libram (Gai. II 102),keine F. An
keiner Stelle wird hier der Ausdruck F. gebraucht,

wenn der Erblasser mit dem familiae emptor auch

eine rnaneipatio vollzog und ihn verpflichtete,

den Nacblafi an einen Dritten herauszugeben.

Die nuncupatio hatte hier nach Gai. II 104 nicht

den Zusatz fidi fiduciae causa, sondern lautete

anders. Eine actio fiduciae kann zu Gunsten

des Dritten nicht konstruiert werden , denn dieser

60 hatte keinen Vertrag mit dem Erblasser abge-

schlossen; dieser selbst lebte aber nicht mehr.

Eine f. erithielt ,auch nicht das UnWersal-

fideikommifi, obgleich das Eecbtsverhaltnis auch
hier ahnlich liegt, und obgleich Dig. XXXVI 1,

46. 49 pr., auch Dig. XII 1, 9, 1 hier von heres

fiduciarius und herediias fiduciaria sprechen.

Hier findet eine rnaneipatio an den Fiduziar nicht

statt, mid eine actio fiduciae bleibt auch aus.
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Ebenso unbegrttndet ist es, sich die ursprilng-

liche praediatura als rnaneipatio fiduciae causa

3U denken (wie Savigny und Stinzing, auch

noch S chulin ROm. Eechtsgesch. 1889. 428). Dazu

darf auch nicht der Umstand verleiten, dafi der

Kaufer fiakalischer Grundstucke, der ein Pfand

zu stellen hatte, hie und da manceps genannt

wird (Lex Thoria, vgl. Festus s. v.). Eine rnan-

eipatio fand hier uberhaupt nicht statt. Dafi sich

denn de off. Ill 70, wo er sich auf Q. Mucins

Scaevola beruft, wird unter den aetiones bonae

fidei diese Klage nicht erwahnt ; ebenso muB man
hier die actio commodati vermissen; und doch

wird offenbar vollzahlig aufgezahlt (omnibus Us
arbitriis, in quibus adderetur ,ex fide bona' ; vgl.

auch Cic. de nat. deor. Ill 74; pro Rose. com.

16; pro Caec. 7). Dementsprechend fehlt das

depositum und commodatum auch im Fragm.

bei Gai. II 61 die Ertirterung der praediatura 10 Atestmum und m der Lexlulia munic. 11^ (Bruns

an die der f.
anschliefit, beweist nichts. Der

einheitliche obere Gesichtspunkt fiir den ganzen

Abschnitt Gai. II 40—65 ist die Ersitzung in

den verschiedenen Eechtsverhaltnissen , u. a. als

usweeeptio bei der f.
und der praediatura.

Aus Gai. II 60 folgt die Existenz der /. cum
amico contra eta: Sed fiducia contrahitur aut

cum creditare pignoris iure, aut cum amico
,
quo

tutius nostras res apud eum sint. Auch wenn man

Font. 110). Kegelmafiig erscheinen hier f. }
so-

cietas, mandatum und tutela, wahrend doch Ver-

wahrung und Leihe in dieser Zeit sicher ebenso

praktisch waren. So ist die Annahme gerecht-

fertigt, daB die f. das spatere depositum und

commodatum vorbereitet hat. Die actio fiduciae

war hier auch die Riickforderungsklage nach Ab-

lauf der Zeit, anderer Meinung Niemeyer a. O.

Konnte also die f. cum ereditore auch in spa-
ZUZ1US fiuxirwv /e& u,yw* vwirt o»ii. au^ n U.... u.^i ^^..**k,~ ™^~ — ,. ~ « --- - r -

hier im letzten Satz die andere Lesart : qu-od ... 20 tester Zeit nicht mit einer formlosen tradtho yer-

essent wahlt, zeigt sich eine scharfe Gegeniiber-

stellung der pfandreehtlichen F. und der Freund-

schafts-F. Unrichtig Heck a. a. O. 84ff.
t
inso-

fern er in alien Fallen der F. den Pfandzweck

•erblickt. Auch die f. eum amico bezwecke Pfand-

sicherung, nur dafi hier eine gemeinsame Ver-

trauensperson, ein Salmann, zum Eigentiimer des

Pfandes gemacht wcrde. Hierzu Karlowa Gesch.

d. r6m. Rechts II 567. Oertmann a. a. 0. 146ff.

knupft werden, weshalb die F. sich auch nicht

weiter entwicklungsfahig erwies, so war dies bei

der
f.

cum amico moglich, sobaid sie die Gestalt

des depositum annahm.
Die f.

post mortem dokumentleren Dig. XXXV
2, 84. XVII 1, 27, 1. XXI 2, 7 Lenel Ed.

perp. 232, 6. Ein Sklave wird fiduciae causa

manzipiert, mit der Verpflichtung des Empfangers,

ihn nach dem Tode des Gebers freizulassen. Die
U. 1UIIA# iiCUilUo XX. UU). v^i uniuijiin w* i** \^ • a. j.uu. t ***** "»"" w««- ^^^^ ™^~- -^,--^ -

Pernice Labeo III 135, 2. Gradenwitz Grun- 30 actio fiduciae wurde in diesen Fallen, wo die Ver-

huts Ztschr. XVIII 349, 24. Niemeyer Sav.-

Ztschi. XII 297ff. GOppert ebd. XIII 317ff.

Wenn man auch annimmt, dafi Boethius in der

oben S. 2287 zitierten Stelle die Aufierung des

Gaius vor Augcn hatte, so liefert sie doch wei-

teren Bewe is. Von diesem Standpunkt aus sind

die interpolierten Digestenstellen zu beurteilen.

So auch Pernice a. a. O. Nach Gaius und

Boethius diente die f. also unter anderem (velut

pflichtung des Fiduziars post mortem mancipio

dantis fallig wurde, offenbar seitens des Erben

des letzteren geltend gemacht. Vgl. Pernice
Labeo III 128f.

Ein prozessual besonders behandelter Fall war

die f. cum servo contraeta. Die Formel der

actio fiduciae erhielt hier einen Zusatz Dig. XV
1, 36 : ,et si quid dolo malo domini captus frau-

datusque actor est\ Lenel Ed. perp. 234 er-
l-lw_i l. J^„ «^« HI*. An „flf TTT <7A nnw3)intn

bei Boethius) dem Zweck der Verwahrung; sie40klart auch die von Cic. de off. Ill 70 erwahnte

war insofern der Vorlaufer des depositum. Die

XII Tafeln kennen weder eine actio depositi noch

ein depositum. Die von den Gegnern geltend

gemaehte Stelle Collatio X 7, 11 (Paul, sent.)

beweist nur, dafi die XII Tafeln im Sinne von

Pauhis eine causa depositi, d. h. den Zweck und

Titel der Verwahrung, kannten und dafi bei diesem

Verhaltnis dem Verwahrer eine actio in duplum
gegeben wurde. Letztere ist aber offenbar eine

Klausel: ,uU ne propter te fktemve tuam captus

fraudatusve sim 1 durch die Beziehung zu diesem

Fall. Es sollte auf diese Weise dwjenige, der

eine Sache einem Sklaven fiduciae causa manzi-

piert und also dessen dominu^ zum Eigentiimer

gemacht hatte, gegen jeden dolus des letzteren

geschutzt sein, da die adjektizischen Klagen diesen

Schutz erst spater gewahrten. Vgl. hierzu jedoch

Rudorff Ztschr. f. R.- Gesch. XI 61. 86 und

Strafklage ex furto gewesen, zumal dieser Satz50Geib Sav.-Ztschr. VIII 128, 2.

auf tab. VIII stand. DaB eine actio depositi

damals in duplum ging, wahrend sie spater nur

in simplum gerichtet war, ist undenkbar. So

schon Jhering Schuldmoment im rOm. Privatr.

32. Vgl. femer Eisele Exceptionen 141. Ubbe-
lohde Gesch. d. ben. Realkoutr. 61ff. Oert-
mann 141ff.; s. auch Niemeyer a. a. O. Dafl

das depositum oder gar die actio depositi den

XDI Tafeln bekannt gewesen. kann daraus nicht

In Dig. XXXIX 6, 42 pr. schliefit sich das

pactum fiduciae an eine donationis causa- vor-

genommene rnaneipatio an : convenit, ut, si Ti-

tius ante ipsam vita deeessisset, proprietas ad

earn rediret. Am Anfange ist statt traditionibus

zu lesen mancipationibus , und im dritten Satz

statt bonae fidei autem iudicio : fiduciae autem

iudieio. Fiir diese Interpolation schon Keller

Ztschr. f. gesch. Rechtswiss. XII 400ff. Bach-

gescblossen werden. Deponiert wurde zur Zeit60ofen a. a. O. 1,1. Lenel Paling. I 939. Oert-

der XII Tafeln entweder durch f. eum amico. mann 145.

oder wo eine rnaneipatio wegen einer Notlage

oder sonst. unausfuhrbar war, formlos im Wege
der Besitzfibertragung. An letzteren Fall des

spater sog. depositum miserabile, wo eine Kon-

traktsklage also fehlte, scheint Paulus oben ge-

mafi Collatio gerade zn denken. Sogar Cicero

scheint die actio depositi noch nicht zu kennen

;

Von grofierer Bedeutung ist die F. in ihrer

Anwendung im Familienrecht. Dafiir, dafi die

familienrechtliche f. die altere ist (Karlowa),
haben wir keinen Anhalt. Eher ist das Gegen-

teil anzunehmen. So auch Pernice Labeo III

127f. Die familienrechtlichen Verhaltnisse ver-

trugen bei den ROmern offenbar uTsprunglich viel
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weniger derartige Koraplikationen ale die ver-
kehrsrechtlicheii. Hier ist daher eher der Ur-
sprung zu suchen. Die eoemptio fuhtciae causa
nach Gai. I 114: Potest autem coemptionem fa-
cere mulier non solum cum marito suo, sed
etiant cum extraneo; scilicet aut -matrimonii
causa facta eoemptio dieitur aut fidueiae . . .

quae vero alterius rei causa facit coemptionem
aut cum viro suo aut cum extraneo, veluti

der klassischen Zeit eine Quelle, die diesen Eechts-
zustand im Sinne der Aufbesserung der Position
der Hauskinder schon korrigiert widerspiegeltr

aber auch einen sicheren Ruckschlufi auf daa
friihere Recht gestattet, Collat. II 3, 1 (Papin.}:
Per kominem liberum noxae deditum si tantwm
adquisitum sit, quantum damni dedit, manu-
mittere cogendus est a praetore qui noxae de-.
ditum accepit : sed fiduciae iudieio non tenetur.

tutelae eviiandae causa t dieitur fiduciae 1 Wenn eine F. bei der noxae datio gar nicht vor"
causa fecisse eoemptiomm. Vgl. Cic. pro Mur.
27. Hiernach kann eine Frau von ihrem tutor
legitimus einem andcren Marine seheinbar durch
eoemptio manzipiert werden, um von diesem, der
nicht ihr maritus wurde, an jenen remanzipiert
und dadurch nacb weiterer Manumissio von der
Agnatentutel frei zu werden. Vgl. auch Gai. I

115 b. Die Remancipation konnte hier auch an
einen Dritten erfolgen, der ihr tutor fiduciarius

gelegen hatte (so Heyrovsky in Griinhuts Zeit-
schrift XVIII 361), so ware der SchluBsatz sinn-
los. Man mufi daher annehmen. dafi nach wie-

vor auch Hauskinder zur F. gegeben werden
konnten (Gai. I 140); aber der parens verlorr
wenn er diesen Weg des Schadensersatzes wahlte^
den Vorteil der actio fiduciae, der ihm danach
bei Sklaven offenbar blieb. Er verlor, wenn er
sich dazu entschlossen hatte, sein Kind noxae

wird (Gai. I 115). Diese eoemptio mulierum 20 causa fortzugeben, das Kind also definitiv (hierzu
war jsach Gai. I 115 a auch dann nOtig, wenn die kriminelle Folge der Deportation, Pauh

sent. V 1, 1); das letztere erwirbt die Freiheit,.die Frau die iestamenti factio erwerben sollte.

Mit der Aufhebung der Agnatentutel durch Ha-
drian verloren diese Hilfsmittel ihre Bedeutung,
was Gaius auch hervorhebt. Vgl. iiber den tutor

fiduciarius auch Gai. I 195 a.

Bei Gai. 1 140 ist von einer F. eines Hauskindes
seitens des paterfamilias die Rede, ohne dafi hier

ein weiterer Zweck der provisorischen Eigentums-

und zwar durch Hilfe des Praetors. Ganz ebenso-

zu Gunsten der Sklaven spater Inst. IV 8, 3r.

auxilio praetoris invito domino manumittetwr.
Jene Regelung wurde also von Iustinian auch auf
die Sklaven ausgedehnt, Dafi in diesem Anwen-
dungsfall der F. eine Ausdehnung des Pfandbe-
griffs auf die noxae deditio liege (Bachofen a„

iibertragung hervorgehoben ist: quern pater eaZOa. O. 433f. 630, 9; auch Heck a. a. O. 106) r
lege mancipio dedit, ut sibi reman cipetur . Wah-
rend dieses Stadiums war die manumissio censu
ansgeschlossen.

Pernice Labeo III 127 erblickt in Dig. I 7,

34 einen Beweis dafur, dafi die F. auch bei der
Adoption eines Haussohnes in der Weise vorkam,
dafi derselbe nach einer gewissen Zeit zuriAck-

adoptiert werden mufite.

Eine wichtige Anwendung erfuhr die F. bei

lafit sich nicht rechtfertigen. Der Schuldner ver-
liert ja in diesen Fallen auch die kyperocha T

wenn man so sagen darf. Es handelt sich um
etwas anderes.

Vgl. zu den Interpolationen fur f. cum amico-
Lenel Savigny-Ztschr. Ill 177ff. Heck a. a.

0. 115ff. Gradenwitz Savigny-Ztschr. IX 402.
Die von Heck a. a. 0. unter Billigung von
Gradenwitz (Griinhuts Ztschr. XVIII 349, 24,

der emancipatio Gai. I 132 : (tertta) mancipa- 40 hier 1. 35 wohl verdruckt statt 34) auf die f.
tinV}fi, tJj>sinit, IM. <nnto.atn.ta <nntv<ix! oeoa di-irnma/i «w»*. />»».'ar, V,nr, r^ n,n.r, n C3J-^1J„ Ti;~ VfTT n O 4Hone desinit in potestate patris esse, etiamsi
nondum manumissus sit sed adfiuc in causa
mancipii. Bei der letzten mancipatio diente ein

pactum fiduciae dazu, damit der Scheinkaufer das
Kind nun seinerseits freiliefi oder es an den Vater
remanzipierte, damit dieser die Manumissio vor-

nahm. Auch hier findet der Ausdruck tutor fidu-
ciarius auf den manumissor exiraneus Anwen-
dung. Gai. I 166 a. 172. 194. Ulp. frg. 11, 5.

cum amico bezogene Stelle Dig. XIII 1, 34
handelt uberhaupt nicht von der F, Lenel
Paling. I 634 nimmt wegen des earn auch eine
F. an. Ebenso Oertmann 148f. Der Inhalt
der Stelle, wie sie iiberliefert ist, ist frei von
innerem Widerspruch. Von ,offenbarem Wider-
sinn' kann nichts entdeckt werden. Auch die
Emendation Monimsens (ab eo debitor fur m
ereditore) ist unbegrundet. Der Verpfander eines,

Der parens manumissor heifit nach Gai. I 175 bOpignus macbt namlicb, wozu er gemafi Dig. XX
hiergegen tutor legitimus. Von den Kindern des-

selben heiBt es dort: huius liberi fiduciarii tu-

toris loco numerantur. Die tutela fiduciaria
wird auch von Ulp. Dig. XXXVIII 17, 1, 15 be-
handelt. Diese Terminologie zeigt sich in der
spateren Kaiserzeit nicht mehr. Der westgoti-
sche Gaius (I 175) nennt den exiraneus: pater
fiduciarius. Der Cod. Theod. V 1, 3 bezeichnet
auch die tutela legitima als fiduziarisch. lusti-

5, 12 pr. berechtigt ist, dem Pfandglaubiger, der
zum Verkaufe schreiten will, den Vorschlag (petit

a ereditore), weil dieser nicht hierzu verpflichtet

ist), ihm, dem Schuldner, die Pfandsache gegen
einen zu bestimmenden Preis abzukaufen (das

bloBe iure empti dominium retinere war als lex

commissoria untersagt, Fragm. Vat. 9 [Papin.]).

Der Vorschlag kann aus verschiedenen Griinden
im Interesse des Scbuldners liegen. Mit dem

nian beaeichnet list. I 18 die Sohne des ver- 60 cerium pretium, konnte der letztere hier etwa
storbenen parens manumissor als tutores fidu-
ciarii, halt im Satz 1 aber an der Terminologie
von Gai. I 175 fest. S. auch Inst. Ill 2, 8. 9, 4.

Die F* wurde schliefilich auch bei der noxae
deditio eines Sklaven und Hauskindes verwertet.
Der Gewalthaber sicherte sich per pactum fidu-
ciae die Wiedererlangung der letzteren, sobald
der Schaden abgearbeitet war. Wir baben aus

so viel erhalten^ als ihm bei normalem Pfand-
verkauf (seitens des Glaubigers an einen DritteD)
als hyperocha restituiert werden miifite. Nach
Paul. sent. II 13, 3 konnte ein solcher Verkauf
aber bei der F. gar nicht abgeschlossen werden*
denn die Sache war ja bereits verkauft. Die Stelle
kann daher nicht von F., am allerwenigsten ron
der f. cum amico handebn. Das earn, das auch
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Dig. XIII 7, 8, 3 zu finden ist, ist hier kein

Zeichen der Nachlassigkeit der Compilatoren. Wir
werden uns mit Haloanders Erganzung von

rem zufrieden geben miissen, so verlockend es

ware, das earn auf eine urspiiingliche f zu be-

ziehen. Auch hier wird man dem Sinn der Stelle

so, wie sie iiberliefert ist, zunachst gerecht werden

mussen. Vgl. auch die Basiliken.

IV. Dogmatisches. Ebensowenig wie die

mancipatio zum Besitzerwerb zu fiihren brauchte, 10

war es erfordcrlich, dafi der Fiduziar den Besitz

der Sache erhielt. Gai. II 59. 60. Ill 201. Inl.

Dig. XLIV 7, 16. XIJII 26, 18. Lenel Savigny-

Ztschr. Ill 119. Es war hiernach mQglich, dafi

nach vollzogener 'mancipatio fiduciae causa dem
Schuldner der Besitz als precarium oder auf

Grund einer locatio conductio belassen wurde.

Auf diese Weise wurde der Effekt der spateren

Hypothek erreicht: der Schuldner brauchte HauSj

Hof und Inventar nicht aus Nutzung und Gewahr- 20
sam fortzugeben (Isid. orig. V 25, 1.7).

Vom besitzrechtlichen Standpunkt ist es bei

der F. hoehst eigentuinlich , dafi nach Gai. Ill

201 der Fiduziant die Sache dem Glaubiger auch
vor der Schuldtilgung (II 60 nondum soluta)

eigenmachtig fortnehmen darf, ohne damit ein

furtum zu begehen ; vielmehr crOfihet sich dem
Schuldner dann sogar die Moglichkeit einer Riick-

ersitzung (Gai. II 59 quae speeies nsucapimis
dieitur u-sitreeeptio, quia id quod aUquando ha- 30
buimus, recepimus per usucapionem) der Sache

:

item debitor rem, quam. fiduciae causa creditori

mancipaverit aut in iure cesserit. secundum ea,

quae in supertore commentario rcttulimus, sine

furto possidere et usuea/pere potest. Freilich ist

an diese Lchre sofort die Bemerkung aus Gai. II

6u anzukniipfen : siquidcm, cum- aitiico co/draeta

sit fiducia, sane omni modo conpetii ususreccptio

;

si vera cum ereditore, sohda quidem pecunia
omni modo conpetit, nondum vero sohda ita de- 40
mum conpntif. si neque condt/xerit cam rem a
ereditore debitor neque preenrio rogaverit, ut
earn rem possidere lieeret : quo casu fucrativa

nsuscapio conpetit. Diese nsucapio lucratiza
des Schuldner*, die die fiduziarisehe Befugnis des

Glaubigers aufhebt, findet also begreiflicherweise

dann nicht statt, wenn der Besitz des Scbuldners
aut' precarium oder locatio beruht, es miifite denn
die Schuld bereits getilgt sein. Sciiwebt die For-
dermig nocli. so iindet die usureceptio in alien 50
anderen Fallen, die dem Schuldner den Besitz
der res fiduciaria verschafft habeii, hingegen nn-
gehindert statt. Die Furtivitat liegt nach III

201 nicht vor. Nach der bona fides seheint man
hier nicht gefragt zu haben. Und auch fur Grund-
stucke war die Ersitzungszeit nach II 59 nur ein

Jahr. Der Fiduziant nimmt hiernach eine pri-

vilegierte Stellung ein, die er wohl erst spater
erhielt, als man uberhaupt bestrebt war, iiber

dem Inhalt und Zweck des GescMfts die formale 60
Wirkung der mancipatio zu vergessen. FiiT diese

oben schon bezeichnete F, der spateren Zeit ware
es verstandlich, wenn der Fiduziant im Wieder-
gewinn seiner Sache mOglichst geschutzt wurde,
wenn er sie, ohne ein furtum zu begehen, sogar
eigenmachtig an sich nehmen durfte, so, als ob
er in Wahrheit Eigentfimer geblieben ware, der

Fiduziar hingegen nur ein Kecht an fremder Sache
Paiilv.Wlasnwii VI

hatte, eine Vorstellung, durch die die entwickelte

F., wie sich zeigte, gerade charakterisiert wird.

Ahnlich Pernice Labeo III 140. Bei diesem
Stande der Quellen kann auch Cuiacius (Op. IV
1467) mit seinem ihm von Oertmann a. O. 173
verdachten etiam dominium nur gemeint haben,

dafi bei der F. im Gegensatz zum pignus auch
das Eigentum iibergegangen sei. Der Wider-
spruch Geibs (Savigny-Ztschr. VIII 116, 7) gegen
die hier vertretene herrschende Ansicht ist unbe-

grundet. Auch wenn Dig. XIII 7, 22 pr. ursprung-
lich von der F. handelte, ist sie mit Gai. Ill 201
sehr wohl verembar, denn nach letzterer Stelle

sollen die Grundsatze fur die Beurteilitng der

Furtivitat dieselben sein wie fur die usureceptio.

Diese Grundsatze, auf die Gaius hier ausdriick-

lich Bezug nimmt, sind aus II 59. 60 zu erganzen.

AVo die usureceptio hiernach nicht eintritt, wiirden

auch die Diebstahlsklagen gegen den eigenmach-
tigen Fiduzianten gegeben sein. Dies setzt jene

1. 22 vorans. Lenel Savigny-Ztschr. Ill 108, 9.

Anderer Meirnmg Oertmann a. O. 252 und Hey-
rovBki Grtinhuts Ztschr. XVIII 365.

Die usureceptio sollte ferner orfenbar ent-

sprechend der usucapio ein privilegierter neuer

Titel zum Riickerwerb des Fiduzianten dort sein,

wo man die umstandliche remancipatio vermieden
und eine quiritarische Wirkung zunachst nicht

erreicht hatte.

Vgl. iiber die Besitzverhaltnisse entsprechend

beim pignus Dig. XLI 2, 36.

Trotzdem der Verpfiinder den Besitz durch

die Fiduzierung einer Sache nicht zu verlieren

brauchte, war es doch niemals mGglich, dieselbe

Sache nochmals hintereinander zur F. zu geben.

Sie konnte uno actu wohl mehrcren Fiduziaren

zugleich iibereignet werden, aber eine Rangord-

nung war nicht denkbar, auch in der spateren

Zeit; derm einmal hatte der Fiduziant formell

das Eigentum aufgegeben, konnte es also einem
secundus creditor nicht mehr fiduzieren, und dann
erfafite auch das Kecht des Fiduziars die Sache
von vornherein ganz, und ein condominium plu-

rium in solidum war unmoglich. Darin lag ein

Mangel^ aber gerade spiiter auch ein Vorzug^der
F. ; denn pignus und hypoiheca litten praktisch

unter den mit der Mehrheit von Pfandrechten

fiir die nachstehenden Glaubiger verbundenen Ge-

fahren aufierordentlich. Der Glaubiger war bei

der F. hiergegen gesichcrt. Auch hierdurch er-

klart sich der spatere nicht seltene Gebrauch der

F. zu Pfandzwecken.

Es war hingegen moglich, dafi an derselben

Sache eine F. und ein pignus bestellt wurden.

Hiervon geht aus Paul, sent, II 13, 8, eine Stelle,

die an diesem Ort auf die F. bezogen werden
ku'nnte.

Der Fiduziar, der nicht den Besitz der Sache
hat, geniefit nach Paul. sent. V 26, 4 noch be-

sonderen aufiergerichtlichen Sehutz : fidueiam . .

.

persequi ct sine auctoritate iudicis vindieare

non prohibetur. Lenel meint Sav.-Ztschr. Ill

110, dafi auch die dominii impetratio nach Dig.

XIII 7, 24 pr. vom pignus auf die F. ubertragen

worden sei. Hiergegen Karlowa a. O. II 563ff.

Aus jener Stelle allein durfen wir jedenfalls keinen
sjchern Schlufi Ziehen, da wir von einer solchen

Ubertragung sonst keine Spur finden; hiezu s. u.

73
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Die Pfand-F. konnte niemals die voile akzesso
rische Natur des entwiekelten pignus annehmen.
Auch wenn der Fiduziar persOnlich befriedigt waT,

erlosch seine Berechtigung an der Sache nicht yon
selbst. Eine solche resolutive conditio veitrug

die mancipatio als actus legitimus (Dig. L 17,

77) bis in die letzte Zeit nicht. Es war also

stets remandpatio erforderlich.

Es ist sicher, daB die obligatorische Wirkung
der F. urspriingKch von der Wirksamkeit des

Hauptgeschafts abhing; denn das pactum ftdu-

ciae beruhte anf der nuneupatio. Wo das Eigen-

tum gar nicht tibergegangen war, konnte auch
keine fiduziarische Verpflichtung zur Rikktiber-

tragung entstehen. Ein nudum pactum erzeugte

iiberdies keinen Anspruch,

Die spatere Zeit zeigt iins die F. auch hier

durch den EinfluB des pignus verandert. Nach
Dig. XIII 7, 22, 2 (vgl. Lenel Sav.-Ztschr, Ill

109, auch Pernice Labeo III 125 bei Anrn. 5)

kanxi auch eine res alietia mit giltiger obligato-

rischer Wirkung fiduziert werden. Diese Lehre

kann ihrer heterogenen Natur wegen nur vom
pignus her (Dig. XIII 7, 9 pr. u. § 4 u. 1. 32)

ubernommen sein. In diesem Satz tritt die vom
pignus entliehene realkontraktliche Natur der F.

hervor. Aus dieser entsprangen auch die actio

ftduciae eontraria, die Grundsatze uber die Ge-

fahrtragung, uber die Haftung des Fiduziars.

Letzterer haftet fur dolus und culpa, Dig. XIII

7, 24, 3. Coll. X % 2. Die Gefahr des Zufalls

tragt gemafi Dig. XIII 7, 22 pr. (Lenel a. a.

0.) regelmaBig nicht der dominus, sondern der

Verpfander.

DaB der Erlfls bezw. die hy-peroeha als Sur-

rogat der Pfandsache behandelt werden, ist auch
rezipiertes Recht, Paul. sent. II 13, 1. Dig. XIII

7, 6, 1. Ebensolches ist von der Eviktionspflicht

des verkaufenden Fiduziars zu sagen. Wenn er sie

nicht ausdrucklich ubernommen hat, trifft sie ihn

nicht, Dig. XIII 7, 22, 4 (Lenel a. a. 0. 110).

Auch Aufwendungen und Verbesserungen kann
der Fiduziar wie der Pfandglaubiger mit der actio

ftduciae eontraria, entsprechend der pigneratida
eontraria, ersetzt verlangen, Dig. XIII 7, 8 pr.

L 17, 25. Paul. sent. II 13, 7.

Nicht in alien Punkten konnte die F. die

Satze des pignus in sich aufnehmen, soweit uber-

haupt eine Rezeption sich mit der F. vertrug.

Paul. sent. II 13, 5 lehrt, dafi auch bei der F.

ein pactum de non vendendo rezipiert wurde.

Dieses ist wie beim pignus, so auch bei der F.

nur als Ausnahme von der bereits gesetzlich ge-

wordenen Verkaufsbefugnis denkbar. Es wirkte

bei der F. aber schwacher wie beim pignus. Bei

letzterein mufite der Glaubiger nach Paul sent.

II 5, 1 und Dig. XIII 7. 4 dreimalige Denun-
ziation vor dem dennoch gesetzlich zulassigen

Verkauf vornehmen, bei der F. geniigte die ein-

rnalige. Damit war die actio ftduciae des Schuld-

ners aufgehoben. Es zeigt sich hier entschieden

eine Nachwirkung des alteren Rechts, gemaB
dem der Fiduziar das Verkaufsrecht ipso iure

hatte. Er sollte sich daher schon durch einseitige

einmalige Denunziation von der vertragsmafiig

ubernommenen Verpflichtung entbinden kOnnen,
da diese dem fidnziarischen Grundrecht znwider

lief.

Der Verkauf erfolgt bei der F. nach der bati-

schen Urkunde (pecunia praesenti) gegen bar.

Es ist dies im pactum de vendendo verabredet.

Gesetzlich wurde die Barzahlung, wie sie auch der
heutige Pfandverkauf kennt, nicht essentiell, weder
bei der P., noch beim pignus.

Die geschilderte Entwicklung, die die F. nahm,
ermoglichte den Kompilatoren umso mehr eine

leichte Interpolation durch einfache Vertauschung
10 der Worte; war doch die F., die bei lustinian

ihrer formellen Mangel wegen verschwinden sollte,

materiell ganz zum Pfandrechtsinstitut gleich

dem pignus herangereift. Wenn lustinian F.
uberall gegen pignus u. a. vertauschen lieB, so

darf deswegen aber nicht gesagt werden, daB die

F. fur das pignus iiberhaupt vorbildlich gewesen
ware, und daB dies die Satze jencr aufgenommen
hatte. Das ware ein Schlufl aus einer bloBen
AuBerlichkeit der Interpolationstechuik.

20 V. Prozessuales. Wann die F. klagbar ge-

worden ist, ist mangels direkter Quellcnzeugnisse

streitig. Lenel Sav.-Ztschr. Ill 11 If. wendet
sich gegen die Annahme, daB die actio ftduciae

in die Zwfllftafelzeit hinaufreiche. Hingegen
spricht cr spater in Ed. perp. 234 von einer legis

actio ftduciae, scheint also jene lleinung aufge-

geben zu haben. Herzen a. 0. 64: ,L'actio f.

e*tait 6trangere a l'ancien droit. Elle ne peut
pas en effet etre anterieure a la loi Aebutia;

30 cela parce qu'elle avait une formule in factum
a tibtl de la formule in ius comme l'a demontre"

Lenel.' Er verlegt S. 87 die Entstehung der actio

ftduciae in die erste Halfte des 7. Jhdts. d. St.

Geib Sav.-Ztschr. VIII 126'ff. kommt nach aus-

fuhrlicher Begriindung zu dem Schlufi, daB eine

alte zivile in ius konzipierte actio f. existierte

(131), zu der sich dann eine solche in factum
gesellte. Oertmann 214ff. 225. 229 teilt diese

Auffassung im Resultat. Karlowa Rom. R.-

40 Gesch. II 56 Iff. 57011. nimmt nur eine altzivile

actio in ius an. Vgl. bei Oertmann 222ff. uber

weitere Ansichten.

Es ist hOchst wahrscheinlich, daB eine actio in

ius schon im alten Zivilrecht existierte (Pernice
Labeo III 124) , und entsprechend der ganzen
inneren Fortentwicklung der F. in der spateren Zeit

noch eine solche in factum sich zugesellte. Die

Meinung, daB die actio ftduciae nur oder doch an-

fanglich in factum konzipiert gewesen sei, beruht

50 auf nichts anderem als auf der Beobachtung, daB
der Klageschutz regelmaBig zunachst mangels
zivilen Titels faktisch einsetzt, ehe das ius nach-

hinkt. Diese Regel findet aber auch bei der F.

keine Anwendung. Die gegnerische Meinung er-

blickt auch darin, daB die F. gerade auf die fides

desEmpfangers abgestellt war, einen Anhaltepunkt

dafur, daB ihr zunachst die Klagbarkeit fehle. Hier

wird ein Verhaltnis von fides und ius vorausge-

setzt, das umso unricbtiger erscheint, als gerade

60 dieser Cbarakter der F. ihr bis in die letzte Zek
erhalten blieb. Das Ciceronische ut inter bonos

bene agier oportet et sine fraudatione ist nicht

jenen prahistorischen Zustanden an die Seite zu
stellen, die durch den Zwang der Sitte, durch
Treue und Gewissenspflicht des Volkes den Mangel
der Kechtsbasis erganzen mflssen; vgl. Earlowa
a. 0. II 571. Geben wir anfierdem zu, daB jenes

inter bonos bene agier fur die ganze Kategorie
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der spateren negotia bonae ftdei des ius gentium
gerade vorbildlich gewesen ist, so diirfen wir um-
so weuiger annehmen, daB der Grundcharakter
der F. in einer Zeit wurzele, die die Klagbarkeit

des Hauptanspruchs noch nicht kannte. Die F.

ist ferner aus einem dringenden Verkehrsbedfirf-

nis herausgeschaffen, und es ist nicht anzunehmen,

daB ihr bis in die Zeit des ius gentium der

wesentliche Faktor der Klagbarkeit gefehlt hatte.

Die rechtliche Verfolgbarkeit der Anspruche sollte 10

ja gerade der Fortschritt gegentiber dem UTalten

faktischen pignus sein. Hierzu kommen noch
spezielle Griinde. Die nuneupatio der manci-
patio ftduciae causa enthielt die Worte fidi ftdu-

ciae causa (baetische Urkunde). Kahmen letztere

also an der Solennitat des Formalakts teil, so

kann nicht gesagt werden, daB die Rtickgabe-

pflicht des Fiduziars nur auf einem form- und
daher klaglosen pactum beruhte. Cicero berichtet

uns ferner den Wortlaut der Klageformel irnmer 20
wieder in so altertiimlicher Fassung (bene agier :

de off. Ill 61. 70; top. 66; ad fam. VII 12), daB
der Schlufi geradezu zwingend ist, dafi jene von
ihin sog. ilia aurea Worte der alten legis actio

waren. Warum Lenel nur jenes andere Formel-
stiick bei Cic. de off. Ill 70 uti ne propter te

ftdemve tuam captus fraudatusve stem auf eine

legis actio ftduciae bezieht, und nicht auch das

sofort angeschlossene, oben zitierte, ist nicht ein-

zusehen. Durch die Bezeichnung als ilia aurea 30
scheinen letztere noch mehr Anspruch auf das

Alterspradikat zu haben. Ebenso Pernice Labeo
III 122 bei Anm. 2, der sich jene Satze nur als Be-

standteil einer legis actio denken kann, s. auch
S. 124 bei Anm. 3. A. a. 0. berichtet Cicero fiber

eine AuBerung des Pontifex maximus Q. Mucius
Scaevola iiber die indicia bonae ftdei, insbesondere

die F. Gai. IV 33 verrat uns offenbar sogar die

Art des Legisaktionenprozesses fur die actio ftdu-
ciae ; es war hiernach hCchstwahrscheinlich die 40
legis actio per eondictionem , s. a. Geib a. 0.

131, 7. Diese Stelle zahlt die actio ftduciae zu
den actiojies, quae sua vi ac potestate valent.

Das deutet auf eine formula in ius, da die in

factum konzipierte ex praetoris iurisdictione
oder auxilio entspringt. Wir erfahren aus dieser

Stelle auch, daB die actio ftduciae zu den Klagen
gerechnet wurde, quibus pecuniam ant rem ali-

quam (certam) dare oportere intendimus. Dieses
oportere war aber nicht nur faktisch , sondern 50
durchs ius dahin bestimmt: ut inter bonos bene
agier oportet, wenn es auch nach Cic. de off. Ill

70 magna, quaestio war, quid sit bene agi. Letz-
teTes war fur den konkreten Fall nach dem be-

sonderen Inhalt des pactum ftduciae allein Tat-
frage. Ferner Gai. IV 45: sed eas quidem for-
mulas, in quibus de iure quaeritur, in ius con-
ceptas voeamus, quotes sunt, quibus intendimus

:

Nostrum esse aliquid ex iure Quiritium aut
nobis dari oportere . . ., in quibus iuris e iritis 60
intentio est; s. a. Lenel Ed. perp. 31.

Die Verpflichtung des Fiduziars hatte ihren Ur-
sprung im ius civile, sie hatte eine certa res zum
Gegenstand, und die actio richtete sich nach Gai.
IV 33 auf dare oportere, war daher in ius formu-
liert. S. a. Oertmann a. 0. 217ff., der auch auf
das sua vi ac potestate vaUre, der Stelle bei Gains
den Ton legt, und hervorhebt, daB wenn die actio

ftduciae vom Praetor eingefuhrt worden ware, sie

auf die konkreten Abmachungen der Parteien,

nicht auf allgemein abstrakte Gesichtspunkte ab-
gestellt gewesen ware. Letzteres ist nach Gai.

IV 45. 46 in der Tat entscheidend. Auffallend

ist auch , daB Cicero die actio ftduciae immer
unter den iudicia bonae ftdei auffiihrt, was fur

eine formula in ius spricht. So weist auch
Bekker Aktionen I 73 diese Klage dem Legis-
aktionenprozeB zu. DaB dieser ProzeB aber for-

mulae in factum kannte (ebd. II 130ff.), laBt
sich nicht rechtfertigeu; s. auch ebd. 144. 145. 154
zu Gai. IV 33. DaB gewisse Klagen ausnahms-
weise sowohl in factum wie in ius konzipiert

werden kOnnen, lehrt Gai. IV 47. Er nennt als

Klagen dieser Art hier beispielsweise die actio

deposiii und commodati. DaB auch die actio

ftduciae bierher gehOrte, ist nach den Darlegungen
L en el s Ed. perp. 201f. sehr wahrscheinlich (s. auch
Geib a. 0. 154); denn auch die actio ftduciae
hatte cine eontraria, woraus aber iibrigens nicht

geschlossen werden kann, daB sie erst nach der
Lex Aebutia entstanden sei (Herzen a. 0.).

Jenen beiden Klagen stand die actio ftduciae sehr

nahe. Im Edikt war ihr Platz hinter der actio

depositi. Und auch bei dor actio depositi und
commodati zeigte sich die MOglichkeit, daB die

Rechtsgedanken , die zu einer actio in factum
fuhrten, aus dem ius civile stammen konnten
(Keller Civ.-Pr. 160).

Lenel erblickt Dig. XIII 7, 24, 1 in den
die Kondemnationsbedingung enthaltenden Worte

n

quasi soluta pecunia einen deutlichen Hinweis
darauf, daB die actio ftduciae eine oder doch
auch eine formula in factum concepta gehabt
habe (Sav.-Ztschr. Ill 11 If.). Dies zugegeben,
folgt daraus aber noch nicht, daB die XII Tafel-

zeit eine actio ftduciae noch nicht gekannt hatte,

denn uber die Zeifc der Geltung sagt obige Stelle

nichts, und jene actio in factum kann ja die

moderne sein, ohne daB daraus folgt, daB es keine

zivile gegeben. Lenel Ed. perp. 234 wider-

spricht auch seiner eigenen Auffassung. Gegen
Lenel auch Pernice Labeo III 124, 4. Dann
ist es aber gewagt, jedes pignus des 30. Buchs
Ulp. ad ed. in F. urnzuwandem, Es kann an
einer oder der anderen Stelle hier auch urspriing-

lich einmal vom pignus die Rede gewesen sein,

zum Vergleich oder zur Gegenuberstellung. Finden
wir es z. B. bei Paul sent. II 13, wo in der Haupt-
sache die F. behandelt wird, nicht auch so? Wo-
hin wiirde es z. B. hier fiihren, wenn wir uns
diese Stelle in den Digesten interpoliert stehend

denken und nun einfach jedes pignus gegen F.

vertauschen! Die Paragraphen, die von der F.

und vom pignus handein, wechseln hier in dem-
selben Titel imvermittelt ab. Diese erheblichen

Bedenken stehen alien nur auf diese Fragmente
gegriindeten Folgerungen Lenels fur die actio

ftduciae entgegen; vgl. Karlowa a. 0. II 562f.

und Herzen a. 0. 73.

Es ist anzunehmen, daB der Praetor die for-

mida in factum in der Zeit schuf, in der sich

der innere Charakter der materiellen F., wie oben
geschildert, veranderte; denn die in ius konzi-

pierte formula erwies sich den vom Pfandrecht
her rezipierten neuen Grundsatzen der F. gegen-
uber als untauglich. Vgl. Geib a. a. 0., der sich
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bei der Durchfuhrung des gleichen Gedankens
aber Ton der quellenmafiigen P. zu weit entfernt.
Lenel Ed. p. 233 konzipiert folgende formula
in factum-. S. p. A. A. N. N. fundum q. d. a.
ob pecuniam debitam ftdttciae causa mancipio
dedisse [eamque pemmiam solutam eove nomine
satisfaction esse out per N. N. stetisse quomi-
nus solveretur] eumque fundum, redditmn non
esse negotmmve ita actum non esse, ut inter

ffthrte hingegen zum Verfall dieses TWetteinsatzes'
(vgl. Schroder Deutsche Rechtsgesch. i 1889,.
54. Meibom Deutsches Pfandrecht 256). Im
frarikiscb.cn Recht zeigt das Immobiliarpfand gan&
die Struktur der rtmiischen P. Die mit der Be-
stellung der Satzung verbundene Auflassung fuhrte-
zu einer provisorischen Eigcntums iibertragung (be-
dingte Iuvestitur), die nur zu treuer Hand er-
folgte, Schroder a. 0. 674f. Brunner Grund-

bonos bcm agier oportet et sim fraudatione, 10 ziige der deutsch. R.-Gesch. 1903, 1961 Heusl
qu-anti ea res- erit, tantam peewiiam . . . Bei
der

f. cum creditor® blieben die eingeklainmerten
Worte fort. Bedenken konnte man nur gegen
die Auinahme des Ciceronischen Zusatzes in die

formula in factum haben. Daneben latit auch
Lenel mit Rucksicht auf die actio eontraria fur
heide Arten der F. noch eine zweite formula in
ins nach dem gewfihnlichen Schema der aetiones
bonae fidei zu: Quod A. A. N. N. . . . mancipio
dedit, quidquid . . .

Institutioncn d. deutsch. Privatrcchts II 134ff.
Die Rechtsmacht des gcrmanischen Treuhanders
ist aber im Gcgensatz zu der des rtfrnischen Pidu-
ziars stcts auf das fiir den gesetzten Zweck notige
Mafi hcrabgesetzt. Der Salmann hat auflosend
bedingtes Eigentum, Scliultze Treuhiinder im
gelt, burg. Recht 1901, 9ff. Auch im islami-
tischen Recht, das dem romischen Recht manches
entnomnien hat, war das Pfand nur Besitz- und

20 Aufbewahrungspfand ohne Verkaufsbefugnis des
Die actio fiducia e war eine actio bonae- fidrf

Gai. IV 62. Cic. de off. Ill 70: de nat. deor. Ill

74; pro Roscio com. 16. Die actio direeta war
famosa, Gai. IV 182. Cic, top. 42: pro Caecina 7.

Lex Iulia mmi. 11 Iff. Die actio directa war ver-

erblich, Arg. Gai. II 220; vgl. hierzu Pern ice
Laheo III 121f. Das Vorhandensein einer actio
eontraria- ist bezeugt durch Paul, sent, II 13, 7.

Dig. XIII 7, 8 pr. (Ersatz von AulVendungcn und
Auslagen). XIII 7, 22. 3 Herausgabe der vom30Aus dem babyl. Rechtsleben 24ff~

Schuldner bitt- oder mietweise besessenen Sadie,
nachdem sie der Glaubiger verkauft. Wenn der
Fiduziar die Sache einem andern vermacht, so

haften alle Erben auf Sehadensersatz , Paul. II

13, 6. Der Fiduziar zieht als Eigentiimer zwar
die Fruchte, als creditor mufi er sich deren Wert
aber auf seine Foiderung anrechnen, Paul. II 13,

2 (vgl. pifpms Cod. IV 24, Iff.), als amicus muti
er sie herausgeben.

Glaubigers. Letztere kann aber besonders ge-
stattet werden. Wahrend die Ilypothek dem Islam
iiberhaupt fremd ist, ist dem schiitisehen Recht.
ein Pfand durch Verkauf der Sache an den Glau-
biger mit Einlosungsrecht des Sehuldners bekarmt,.
Kohler Ztschr. f.~ vergleich. Rechtswiss. VI 208.
2 2 (iff. Auch schon im vorislamitischen Recht der
Araber karmte man ein ahnliches Institut Kohler
a. O. VJII261. Vgl. auch Kohler undPeiser

Aus dem griechisehen Recht ist mis als ana-
loges Institut nur die zioaaig [thvi]) eni kvasi, der
Kauf auf LOsung, bekannt. Der Zusatz em Host
findet sich konsequent auf den bei Dareste,.
Haussoulier, Reinach Recucil des inscriptions

juridiqucs grecques I (1895) p. 112ff. gesammelten
Sooi nr. 251f., grdlitenteils aus IG II llOSff. Man
wurde jedoch irren, wenn man dieses Institut als

Vorbild der rOmischen F. ansprechen wurde, denn
VI. Die Frage griechisehen Einflusses. 40 die x^aois im Xvoet ist juristisch nichts anderes

ie geschichtliche Tatsache der Beeinflussung des ale ein Kauf auf Wiederkauf. Eine personlicheDie

romischen Rechts durch das griechische crspart
im konkreten Fall und ganz besonders bei einem
Institut des romischen Zivilrechts nicht die Prii-

fung, ob es sich urn ein autochthones oder ein
rezipiertes Produkt handelt. Die romische F.
wird, ahnlich wie hypotheca

, gem mit griechi-

sehen Instituted in Parallele gestellt, oder sogar
als dem griechisehen Recht entnomnien ange-
sehen. Noch neuerdings soil wieder ein Quellen- 50 Die romische F. dient hingegen der Sicherung
zeugnis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung ent- einer aus anderem Rechtsgrunde entstandenen
deckt sein (Gerhard und Gradenwitz Philo-
logiis LXIII 498ff. zum Heidelberger Papyrus
nr. 1278). Demgegenuber ist zu betonen, daB
wir bis jetzt alien Grund haben, die F, als rOmisch-

pers

Forderung, die (wie beim echten Pfandrecht)
neb en her gesichert werden soil, fehlt. Daher
fehlt auf den 6'qoi, die eine ttquois kit Ivaei be-

kunderi, regelmafjig auch jede Angabe einer For-
derung. Der Geldsuchende verkauft lediglich eine

Sache, erhalt dafiir vom Gegncr das gewiinschte
Geld als Kaufpreis, und hat das Recht, fiir

denselben Preis seine Sache wieder einzulflsen.

national anzusehen. Die Tatsache. dafi in vielen

ursprunglichen Rechten ein Eigentumspfand be-
kannt war, ohne dafi an eine gegenseitige Be-
einflussung dieser Rechte zu denken ist, muB in

Forderung; nur sie ist insofern ein Pfand, wah-
rend die xoaotg ini avoei diese Bezeichnung juri-

stisch nicht vcrdient, so wenig wir all diese und
noch andere ahnliche Rechtsinstitnte , die im
modernen Recht nebeneinander bestehen, ver-

wechseln diirfen. Der romische Fiduziar ist cre-

ditor im juristischen Shine (Gai. II 60. Paul.

II 13). Jene Xatur des griechisehen Kanfs auf
erster Linie betont werden. Es ist naturlich, 60 Losung folgt z. B. aus Demosthenes XXXVII
daB jedes Volk das Institut des Eigentums, ehe
andere Rechte geschaffen sind, zu alien mdglichen
Zwecken benutzt. Das altgermanische Recht
kennt — ganz entsprechend dem TJr-pignus Roms— ein Pfand, durch dessen Hingabe der Schaldner
ledigHch seinen Willen band, ohne dem Glaubiger
einBefriedigungsrecht, insbesondere Verkaufsredit,
xa gewahren. Die Saumigkeit des Schnldnere

4. 5. 31. Mey er-Schomann-Lipsins Der
attische Proze6 6931 Hitzig Griechisches Pfand-
recht 2. S. auch das Verkaufsregister von Tenos-

% 46 (Dareste a. O. p. 86): 4>&xoz . . jrag
1

'A&ijvdSov . . exgiazo xqv oixiav xai to ^oigityy

• &e<xxfl t*>v o-QyvQiov ytkionv xergaxooloyy a ajte-

dcoxs 4>toteos 'A^t}vd8et davst£6fievos stag
1

*A{hjyd~

dov xikias xai tEroaxoolas dgaxf^ • * • ffier
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hatte Athenades dem Phokos 1400 Drachmen in

•der Weise verschafft, dafi dieser ihm ein Grund-
stiick um diesen Preis enl Avoet verkaufte ((bte-

<}g>x£ davsiCofisyog). Die Urkunde registriert nur

den Wiederkauf desselben Grundstucks durch

Phokos fiir denselben Betrag (ijigiaTo). Der Geld-

geber hat, da er lediglich Kiiufer ist, bei der

utQaaig Im Ivoet keine Forderung gegen den

Empfanger. Letzterer hat hingegen nur das

Recht, die verkaufte Sache wiederzukaufen. Die

^Griechen vergafien. iiber dieser rechtlichen Ge-

staltung nicht den wirtschaftlichen Zweck der

TSreditgewahrung und bezeichnen den Verkaufer

daher als Schuldner, 8avEioa{.isvo$. Sie sehen

also den verkauften Gegenstand als Nebetisache

an und haben nur den Weg, den die Geldsumme
nimmt, im Auge (vgl. Register von Tenos

§§ 30. 46).

Was oben fiir die urspriingliche F. in An-

spruch genonimcn wurde, findet sich auch bei

der x-Qaaiz em /.vof.1. Auch diese ist ein Verfall-

pfand. Bisweilen ist eine LOsungsfrist ausdruck-

lich festgesetzt. So bei Demosth. XXXVII 5.

Verstreicht diese, so vcrliert der fruhcre Eigen-

tiimer sein Wicderverkaufsrecht, Dareste Nouv.

Rev. hist. 1877. 171ff. Hitzig a. O. 77f. Hier

schweigen die Quellen auch ganz iiber die Frage,

was der Glaubiger bei Nichtbefriedigung mit dem
Pfand tun darf; genau so wie in Rom bei der

alten F. : keine ausdriicklich verabredete lex com-
missoria, keiu pactum vendendi. Das Pfand ist

auch im germauischen Recht zunachst Verfalls-

pfand. Hierdurch Avird diaselbe Annahme, die

oben vertreten wurde, fiir das romische Recht
nahe gelegt, ohne dafi wir deswegen sofort an

eine positive Rezeption aus Griechenland zu glau-

ben batten. Die EinlOsung konnte naturlich in

alien Rechten auch zeitlich unbeschrankt gestattet

sein. Eine solche Regelung liegt dort, wo der

Geldgeber Kapital dauernd anlegen will, nahe.

Der Schuldner konnte sich die verkaufte Sache

auch im griechisehen Recht pachtweise zuriick-

iibertragen lassen. So findet in dem Fall bei

Demosthenes XXXVII eine /uaOwaig an den Vcr-

pfander statt, Der Pachtzins scheint in solchen

Fallen zugleich als Darlehnszins angesehen wor-

den zu sein , da die Ausdriickc utoflcooic und
to'xo^ wechseln, Demosth. XXXVII 5. 7. 29.

Hitzig a, 0. 74 nimmt auch eine Uberlassung
precario an. Die .-roam; i:m' li-mt konnte eben-
falls gleichzeitig zu Gunsten mebrerer Glaubiger
vorgenommen werden; so bei Demosth. a. a. 0.

4. 5. Wie F. niichst Hvpothek bestellt werden
konnte oder umgekehrt, so auch entsprechend im
griechisehen Recht. ooog 50 bei Dareste a. 0.

p. 114 und dortigerTextp. 131. Die Ahnlichkeiten
beider Institute liegen danadi auf der Hand.
Sie hatten vor allem eine ahnliche wirtschaft-

liche Aufgabe, und doch war ihr juristischer Kern
grundverschieden. Hiernach ist es schon aus
diesem Grunde sehr bedenklich , wenn einige

Autoren annehmen, Cicero pro Flacco 51 handele
von der griechisehen zigaois em Xvaei, und Cicero
babe hier nur den rOmischen Ausdruck F. sub-

stituiert, um die Angelegenheit den Richtern
naher za bringen. So Oertmann a. O. 117.

Herzen a, 0. 165. Pernice Labeo III 144.

5. auch Pernice Sav.-Ztschr. V 134 bei Anm. 4.

Dagegen mit Recht Dernburg a. 0. I 19 bei

Anm. 35. Geib a. 0. 149ff. In jenem Fall hatte

der ROmer Decianua dem Griechen. Lysanias ein

wahres Darlehn gegeben , wogegen dieser ihm
seinen vaterlichen Grundbesitz fiduzierte. Juri-

stisch tann es sich also um jigaaig sm Ivast nicht

handeln.

Es ware nun eine hochst auffallende Ent-

deckung, wenn der von Gerhard-Gradenwitz
10 a. a. 0. publizierte Heidelberger Papyrus als oWy

sv m'azsi ein mit der rflmiscben F, identisches

Institut behandelte. Ala solches nimmt es Gra-
denwitz 577ff. in Anspruch. Der Papyrus lautet

in den hier interessierenden Hauptworten: "Exe-

Xvoazo ITavofizovvig wvvjv y>dov tojzov ov vtzs&szo

llazovn xai Bousvovmn xaza ovvyQatpi/v (bvf/c; ev

mozsi y-i yalxov teddvrov a Sgaxpcov og xai

zmparv Uaxovg xai Boxevovjiig dvr.ouo?.oy^aaro

«.Tt'/£(r xai f.iij Emxakt-Iv xeoi x£av Sta zfjQ dn'fjg

20 j'Kyga/^psvojv zzavtcov %QOJtm prjdevi — verso

:

smivai; TlavofizovrioQ. Gradcnwitz sagt, da8
die Worte h mozst diesen Papyrus zu einem
rechtshistorisch wichtigen Bindegliede zwischen

Kauf und Pfand, ja zwischen griechischem und
rOmischem Rechte machten. Es liege hier wie

bei der romischen F, ein Kauf zu treuer Hand
vor, aus dem sich das romische Pfand entwickelt

habe; h marsi bedeute dasselbe wie bei der

mancipatio die Worte: fidi fiduciae causa. Dieser

30 bestechenden Annahme steht aber zunachst gerade

die Tatsache hinderlich gegeniiber, die fiir sie

angefiihrt wird, dafi namlich in der Urkunde fhrij

iv moist und vjit-ftrjxsv auf dasselbe Rechtsge-

schiift bezogen werden. Die Griechen gebrauchen

gerade die Termini dwy (TiQaotg) und vjiodrjxrj

nicmals promiscue. Unzutreffcnd die Bemerkung
von Thalheim Griechische Rechts altcrt timer 147
Anm. Das vjioTt&lrat und vjzornhoflat (vtio-

xeto&at) wird nur von der Hvpothek gebraucht,

40 Daher kann die o>r?/ hier nicht eine andere Pfand-

art bedeuten. Es liegt vielmehr eine Hypothek
vor. Uberhaupt wiirde das Auftauchen eines zwei-

ten Eigentuinspfandes neben der auch iiber die

Grenzcn des attlscheu Rechts hinaus verbreiteten

xQaotg sm "/.vast sehr fremdartig sein. Letztere

zeigt wohl die Konturen der romischen F., ent-

behrt aber formell wie inhaltlich ganz des gerade

charakteristischen Treuverhaltnisses. Und was
mussen wir alles fur das griechische Recht vor-

50 aussetzen, wenn wir das Wort nloTtg dort schon

in derselben grofien Bedeutung ansprechen wollen,

die die ROmer der fides verliehen und die sich

auch schon in der mancipatio fidueiac causa
ankiindigte! Ehe wir nicht noch anderen Anhalt

gewinnen, scheint diese Annahme durchaus un-

begrundet. Hierzu koinmen spezrelle Bedenken.

Die von Gerhard 575 angefuhrten Parallelstellen

zum Terminus mart.; sprechen lediglich gegen
die Annahme dieser Autoren; denn durch keine

60 Stelle wird die in Anspruch genommene Identitat

der Terminologie ojd) Iv m'ozei = vrroxEia-&ai

bewiesen: es handelt sich auch im Pap. Oxyrh.

Ill 486, 7, auf den auch Gradenwitz 578 Be-

zug nimmt, um zweierlei Geschafte. Und iiberall

bedeutet hier marts wie morevto soviel wie ,an-

vertrauen', mag dies bei Gelegenheit einer Ver-

wahrung (Pap. Tebt. 14, 8—10 bei Gerhard),
eines Darlehns (Pap. Oxyrh. IH 508) oder eines
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Kaufs geschehen. Siehe auch voin Depositum Plat,
defin. 415: siaQaxaiadirjxr) S6(ta fisra fiiozsoas.

In dem Heidelberger Papyrus ist wvr) iv jzforsi

also ein Kreditkauf, bei dem der Kaufpreis dem
Kaufer gestundet wird; diese Kaufpreisschuld
wurde schon im griechischen Recht ebenso pfand-
rechtlicb gesichert, wie he ate, vgl. § 34 des Vei-
kaufsregisters von Tenos. Auch IG VII 3376,
die von Hitzig a. 0. 37 richtig gedeutet wird,

einem andern nach aufien hin eine Rechtsstel-
lung (z. B. Eigentum oder ein ForderungsrechtJ r
die er nach innen bin nicht hat, weil er hier
etwa lediglich Beauftrager des dominus negotii
ist. Der Zweck liegt darin, daB der Fiduziar
oder Treuhander uraso selbstandiger und wirk-
samer das betreffende Recht Dritten gegeniiber
geltend machen kann. So wird z. B. vom Wechsel-
glaubiger statt eines Prokura-Indossaments ein

hat der Verkaufer eines Hauses, dem der Preis 10 Voll-Indossament erteilt, oder cs wird nach wie vor
mcht bar gezahlt wird, eine Forderung auf dem ""

' ' —
Hause: Sdvetov em xfj otxlq.. An dieser Stelle
findet sich auch gerade der Terminus marevsiv
von der Preiskreditierung. Zu letzterem vgl auch
Demosth. L 17, besonders klar bei der Kaufpreis-
kreditierung am Ende des Fragments des Theo-
phrast (etwabei Hofmann a. 0. 79, 59; s. auch
Hermann Griech. Privataltertumer § 65). In
dem Papyrus ist von einem Darlehn, das Gra-

zu Pfandzwecken Eigentum iibertragen, Dreyer
in Gruchots Ztschr. XL 233ff. 449ff. Schultze
a. a. 0. Riedel Das B.G.B. § 79 mit Literatur-
angaben. Eck-Leonhard Vortrage I 136f.

Literatur (auBer der schon Angefuhrten)..
St as De contractu rlduciae (Leodii 1824). F. C.
Conradi Scripta minora ed. Lud. Pernice vol. I.

Musschenbroeck De lege commiss. in pign.,
Lugd. 1752 und in Oelrichs Thesaur. nov. diss.,.di* -

7 —- ---- ^v^^. i.v* uuvi 4-u ^ciAHjiie j.iicau,ui. nuv. IL1KS.-.
enwitz als Hauptgeschaft annimmt, mcht die 20 Brem. 1771 I 677ff. H. A. Zachariae De fiducia.

Rede. Die ersten Worte etieKvocltg d>vr/v deuten
vielmehr von vornherein auf eine Kaufgelderschuld
des Panobchunis. Schon nach den von Ger-
hard^ selbst 564f. angezogenen Stellen erhellt,

daB Sxdmo&ai der stehende Ausdruck auf Quit-
tungen von Obligationen ist, z. B. die Darlehns-
quittung melvaazo daveiov (113 Pap. Grenf. I

26 und 102 Pap. Grenf. II 30). Im Sinne von
Gradenwitz mftfiten die Worte hingegen be-

Gott. 1830. Blichel De Fiducia, 1828. v. Basse-
witz Commentatio de fiducia, 1858. Bechmann
Kauf I 285ff. R. Leon hard Institutionen 272_
296. 393, 1. M. des Chesnez Realisation du
gage hypothecate llff. Herzen Origine de-

l'hypotheque romaine, 1899,61ff. Ascoli OriginiL
Girard Manuel 506. 742. JacquelinFiduciel8.
Duchene Origines de Thypotheque, 1893, 26L\
Bekker Aktionen I 124f. Ubbelohde Zur

deuten: er hob den Kauf durch Wiederkauf auf. 30 Gesch. d. henannten Realkontrakte. Vgl. auch die
Diese dingliche Bedeutung ist unbekannt. Es
heifit hier also: Panobchunis erfullte seine Kaufver-
pflichtung durch Preiszahlung. Wir erfahren aus
dem folgenden ferner, dafi Kaufer diese Schuld
bis dahin dem Verkaufer (Patus) durch Hypothek
auf dem gekauften Grundstuck gesichert hatte,
und zwar gemiifi der owyQa<pfj covfjg iv jzcotsi,

d. h. dem den Kreditkauf beurkundenden Schuld-
schein. Fremdartig ware es auch, wenn die

Literatur bei Heck Sav.-Ztschr. X 837 Puchta
Institutionen II 246ff. Ausfiihrlich auch Ber-
tolini Appunti didattici di diritto romano 1905.

[Manigk.]
Fidulius, Helfershelfer des P. Clodius (Cic.

de domo 79— 81), vielleicht identisch mit dem
des Vatinius, C. Fibulus(? Cic. Vatin. 31).

[Miinzer.]

Fidns. 1) a. Annaeus Nr. 7, Cornelius
ovyyQayri nach dem nebensachlichen Pfandgeschaft 40 Nr. 153,'lulius, Memmius", Saturninus
betitelt ware. Vor allem wurde die Hauptschuld Yelius, Voconius.
beurkundet und nach dieser die Urkunde auch
benannt, z. B. xara ovyy^a^v §aveiov ya),Hov
r&l . . . (Pap. 8 des Louvre). Vg]. ferner die Ur-
kunden bei Mitteis, der sich Reichsrecht und
Volksrecht 459ff. ausfiihrlich und zutreffend fiber

die juristische Bedeutung der ovyyqa<pr\ auBert.
Nach den weiteren Worten des Textes erklart
sich Verkaufer fur vOllig befriedigt. Es mufl auch

2) L. Calpurnius Fidus Aemilianus (Bull. arch,
du com. d. trav. hist. 1904 XVI) s. Suppl. II.

3) Fidus— Galius Pmc . . . ., bekannt durch
die Inschrift CIL XIII 1803: Oalferia}
Fido A Oallo Pacefiano

1

?, tribfuno) mil(i-
tum) . .... quaestori] provincfiae) MacadoniaeT
[aedili . . ., praetforij, curatojri viae Tiburtinfae}
ValerfiaeJ (der Name einer dritten Strafle ist

auffallen, dafi die vorliegende Schuld nicht weniger 50 vielleicht ausgefallen), ha(ato) lm(ionh) f.
wie dreimal als ojvr\ , und niemals als ddveiov,

davuafm oder ahnlich bezeichnet wird, was sie

nach Gradenwitz sein soil. Die llrkunde ist

nach Z. 11 aufgesetzt dta zijs cort]g, d. h. wegen
der Kaufschuld. Nach Gradenwitz wiirde aus
dem Nebengeschaft, welches die fiduziarische
Sicherung im Verhaltnis zu dem angenommenen
Darlehn nur ware, das Hauptgeschaft, von dem
die ganze Urkunde allein spricht, Auch die Sal-

proco(n)s(uU)] provine(iarum) Crctae et Oyre-
narum, leg(ato) [Aug{usti oder ustorum) pro
praetfore) prorincfiaej] Aquitanic(ae) , Vllviro
epidonfum), sodali Hfadrianali, praesidi et pa-
tronoi] eivitas LemovicfuntJ [pfublicej]. Er mag
der Zeit der Antonine angehoren. [Goldfinger.]

4) Fidus Optatus, namhafter rOmischer Gram-
matiker, Gell. II 3, 5. [Stein.]

Fidustius. 1) Ein Senator, der von Sulla 673-
dierungsklausel am SchluB erweist sich mit keinem 60 = 81 proskribiert und entkommen war und von
Wort als DarlphnSfim+frmcr ennrldTn nic Anif+nnn intn„;„ n ^„. J^.1,.,1V, n r AO „ J„ n :i_: lWort als Darlehnsquittung, sondern als Quittung
iiber das Kaufgeld.

Wir kennen also als Parallelinstitut des grie-
chischen Rechts nur die hqSloig etu Ivaet. Siehe
hierzu auch die Urkunden bei Dareste a. a. O
n p. 256. 304 f.

VII. Auch das heutige Recht kennt fidu-

ziarische Geschafte. Bei dieeen flbertragt jemand

Antonius nur deshalb 711=43 wieder proskribiert
wurde, heiBt bei Plin. n. h. VII 134 M. Fidztstiusr
bei Dio XL VII 11, 4 Aovxtos &dovoxtog; oflfen-

bar ist derselbe gemeint, und der Name bei IM*
zu verbessern. Zahlreiche Freigelassene eines L.
Fidustius CIL VI 35254f., vgL auch ebd. I 1054
= VI 17926 (L. Fidustius M. f. Voltinia). XI
3205 {Fidiistia L. f.). [Mflnzer.]

2317 U'lteltares

2) Nachdem F. Praeses gewesen war, befragte

er in Antiochia ein Orakel tiber den Nachfolger

des Valens und rief dadurch den Prozefi des Theo-

dorus her vor, bei dem er selbst im J. 372 hinge-

richtet wurde. Ammian. XXIX 1, 6. 7. 9. 37. 38 j

vgl. Seeck Herm. XLI 523. [Seeck.]

FlfeltareSj ratselhafter Ausdruck, in der Lex

fani Furfensis, CIL IX 3513, wo Z. 15 veieus

Furffmsis) m[a]i(or) pars Fifeltares vorkommt.

Die Erklarung = Peltuinates (Nissen Ital. 10

Landesk. II 442) ist problematisch, nicht einmal

sicher, ob Stammesbezeichnung. [Hiilsen.]

FifenseSj sardinischcr Stamm oder G-ememde,

nur genannt als Heimat eines Flottensoldaten in

dem unweit Sulci an der Ostkiiste der Insel ge-

fundenen Militardiplom nr. XXXV vom J. 134

(= OIL X 7855). [Hiilsen.]

Fiflculanus pagus, im Gebiet der Sabiner,

nur bekannt durch den von den iuvenes F, Iler-

culis ctdtores gesetzten Stein , CIL IX 3578. 20

Jetzt Paganica, 7 km Sstlich von Aquila. La-

teinische Inschriften daher CIL IX 3561—3601.
[Hiilsen.]

Figlinae. 1) Figlina, beim Geogr. Rav. 408,

14 eine dalmatinische Insel. [Patsch.]

2) Figlinae, Station in Gallia Narbonensis

zwischen Vienna und Tegna, Tab. Peut. {Figlinis)

Fidinis beim Geogr. Rav. IV 26 p. 239, 9 [in

Burgundia). Desjardins Table de Peut. 47.

Nach d'Anville u. a. Saint-Rambert. [Ihm/] 30

3) ad Figlinas, Station der StraBe an der ligu-

rischen Ktiste zwischen Genua und Hasta, 7 mp.

von ersterem, 20 mp. von letzterem Ort, also in

der Gegend des heutigen Voltri. Tab. Peut.

Geogr. Rav. IV 32 p. 270. V 2 p. 337 P. (wo

FaUnis). ..
[Hiilsen.]

Filac- (Ethnicum Filaeensis), Ortlichkeit in

Afrika, Provincia Byzacena, mit eigenem Bischof

im 5. Jhdt,, Not. episc. Byzac. nr. 79, in Halms
Victor Vitensis p. 67. [Dessau.] 40

Filadelfia, nach der Tab. Peut. Stadt m
Media Atropatene (Aderbeigan), an einer Haupt-

straBe von Agbatana'nach Artasata; s. Phila-

delpheia. [Kiessling.]

Filena (?, Filema nach Desjardins), Station

an der StTaBc Andematunnum (Langres)—Lugu-

dunum (Lyon), zwischen Andematunnum und Vi-

dubia. Nach d'Anville u. a. Til-Chatel. Des-

jardins Table de Peut, 30. Holder Altkelt.

Sprachsch. s. Tilena. CIL XIII 2 p. 101. [Him.] 50

Filius. L. Filfiyius L. f.
Sabatina (tribu),

Senator um 650 = 104 (SC. de Adramytt. Vier-

eck Sermo Graecus 23 nr. XV Z. 25f.). Ber Name
kommt auf spateren Inschriften offers vor.

[Miinzer.]

Filix s. TIxeqC?.

Filomusiacum {Filo Musiaco Tab. Peut.),

erste Station an der von Vesontio (Besancon)

sudwarts nach Eburodunum (Yverdun) fiihrenden

StraBe; 15 Leugen von Vesontio, 14 von Ariolica 60

(Pontarlier). Desjardins Table de Peut. 34.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Filter (und Filtrieren). Abgesehen von ge-

legentlich gebrauchten Ausdriicken, die auch weitere

Bedeutung haben konnten, wie vXl^stv , hiovv,

ixjiiitsw, liqttare, exprimere, transmittere usw.

wurde das Durchseihen von Flflssigkeiten beson-

ders durch dttjfoiv, colore, saccare, auch ajirjfaTv,

divXIZstv, aaxxi'Ceiv, selten durch rj&eiv, oaxxstv,

aividCsf-v (bei Alex. Trail. II 163 Puschm.), per-

eolare bezeichnet (vgl. iiber diese und die folgen-

den Ausdrucke den Exkurs bei Bussemakeret
Daremberg Oeuvres d'Oribase I p. 633ff.). Den
F. bezeichneten die Griechen besonders mit vltax^Q

(o oaxmvog Schol. Ar. Plut. 1087. Suid.; also von

Zeug, hauptsachlich wohl von Linnen), jgvyoutos

(angeblich ein besserer Ausdruck als vXiotyQ nach

Phryn. epit. p. 303 Lobeck) und oaxxos {onaQ-

Tivog bei Poll. X 146, d. h. von den Bastfasern

der Binsenpfrieme , Spartium junceum L. , oder

von Spartgras, Stipa tenacissima L.); die Romer

mit Golum und saocus, obwohl oaxxog und sac-

em auch andere Bedeutungen haben konnten.

Mit vXiortjQ wird ferner ijdjiios identifiziert (Suid.),

und dieses GefaB ebenfalls zum Filtrieren ge-

braucht (Menekrates im Etym. M. 422, 34), be-

sonders, wie wir sehen werden, zu dem des Weins.

Es war vielfach durchbohrt (Philippos in Anth.

Pal. VI 101. Athen. I 24 e) und daher durch-

liissig (Theophr. c. pL VI 19, 3 ; vgl. Aristot. hist.

an. IV 91), konnte von Bronze (Euripides bei

Poll. X 108), sogar von Silber sein (Epigenes bei

Athen. XI 469 c), in der Kiiche (Poll, ebd.) und

bei der Bierbereitung (s. o. Bd. Ill S. 459, 61)

gebraucht werden. Doch unterscheidet z. B.

Dioskurides (II 123) bei der Bereitung des Kraft-

mehls den r)$p,6s, welcher ihm zur Entfernung der

Kleie diente (s. o. Bd. I S. 2001, 52), von dem
eigentlichen F., vhotrjQ (= linteum bei Cato agric.

87; vgl. Plin. XVIII 77). Der n^g scheint

also, wie bei der Weinbereitung nach dem Fol-

genden mitunter auch das colum, eher eine Art

Sieb, durch welches aber auch Fliissigkeiten ge-

seiht wurden, gewesen zu sein. Die otaxxa, mit

welcben man in Alexandreia Wasser filtrierte

(Orib. coll. med. V 5, 1), werden teils fur eine

porOse Steinart, teils fur tonerne F. gehalten.

Ein tSnerner F. in Form eines Weinblattes be-

findet sich im etruskischen Museum des Vatikans

(E. Saglio iin Diet, des ant. I 1332, 14). Wohl

ebenso vereinzelt wie otolxtqy finden sich fur den

F. die Ausdrucke iftdrtov (Her. IV 23; vgl.

Tomaschek o. Bd. II S. 719, 42), x6<pn>os (Geop.

XX 46, 2) und sporla (Pall. Ill 27; vgl. Plin.

XVIH 77).

Uber die Beschaffenheit und Anwendung der

F. ist folgendes zu sagen. Die Gute des Wassers

zeigt sich darin, daB es beim Filtrieren keine

erdigen Bestandteile zurucklaBt (Plin. XXXI 36).

Das Wasser kann durch Asche filtriert werden

(Ps.-Plut. plac. philos. Ill 16). Vermittels Durch-

sickerung durch die Betonschichten von zwei oder

drei Zisternen wird besseres Trinkwasser gewonnen

(Vitruv. VIII 6, 15. Athenaios med. bei Orib. -coll.

med. V 5, 3). Zu diesem Zwecke lieB man auch

Wasser durch einen bis drei v/^arfjoeg und das

des Meeres und der Landseen durch das Erdreich

in Graben, die in der Nahe angelegt waren. sickern

(Athenaios med. ebd. If.). Die riimischen Sitten

hatten sich mit der Zeit so verfeinert, daB man
selbst das Waschwasser filtrierte (Sen. ep. 86, 11).

Zur Klarung des Weins wurde trotz der vielen

andern KLarungsmittel, welche die Alten anwand-

ten, doch auch der F. gebraucht (Col. II % 20),

so der zQvyouiog (Ar. Plut. 1087. Poll. I 245),

rj&fi<k (Pherekrafces bei Athen. XI 480 b) and



Mietfc (Geop. YII 37, 1), und der flltrierte Wein
von Eupolis (bei Foil. VI 18) oa^lag und oa^s
genannt. Mit Keltergeraten zusammen werden der
oaxNo; (Hipponax bei Poll. X 75) und das colum
(Verg. Georg. II 241) erwahnt. Die cola gehOrten™r

.
Bereitung des Weins wahrend der vindemia

{•{ ¥ \ 1V]
'

S0fern durch sifc (offenbar wah-
rend der Garung auf den F&sscrn) dor ausge-
worteno Schaum und Unrat entfernt wurde (Cato
agnc. 11, 1). Den gleichen Zweck kann wohl
auch nur der zum Klaren des AVeins gebrauchte,
aus dunnen Weidenruten geflochtenc saeewji mit
weiten Maschen und in Gestalt eines um^ekehr-
ten Kegels gehabt haben (Col. IX 15, 12? Alan
hltnerte im Fasse sauer(?) gewordenen Wein durch
band, urn ihn rein and geruchlos zu macben
{(xeop \I 2, 6; TgL VII 15, 15), und bei der
Bereitung des eingehochtcn Mostes, des defru-
tum,, wurden die Unreinlichkeiten durch cola
'mncea oder spartea, d. h. von Binsen oder den
Basttasern der Binsenpfrieme (Spartium junceum

a Jl
e?'W

'
VOn SPartSras (Lygeum spartum L.

mid btipa tenacissima L.), doch von ungeklopftem
spartum, entfernt (Col. XII 19, 4). Doch auch
kurz vor dem Gebrauch oder beim Mahle selbst
wurde oft der Wein filtriert (Hor. carm. I 11, (S

f^ " 4\5
' .Pl«t syrnp. VI 7, 1. Apul. met."

LX 11) durch ein linum (Mart. VIII 45 3) oder
einen saccus (ebd. XII 60 b, 5). Dazu konntc
auch em i^twg (Epigenes bei A then. XI 469 c)
odor ein colum vmurium (Pompon. Dig. XXXIV
2, 21 pr.) von Silber diencn. Dieser >}»n6s wurde
beim Mahle auf die Trinkschale (Pherc'krates bei

! ^
n
n
X
i

48° b) oder allf den KratCT (Euripides
bei Poll. X 108) gelegt. Seihgefakie in den Harden
der Diener, welche den Tischgcuossen Wein ein-
scnenken, sieht man abgebildet auf <mpchischen
Aasen (Saglio a. a. 0. Fig. 1729)" sowie auf
etruskischen Yasen und Basreliefs (ebd. Amn 18)
Aber da durch das Filtrieren die Hefe entfernt™i wird der Wein schwacher und verdirbt
schneller (Theophr. c. PL VI 16, 6. Piut . symp .

V I 7, 1), behalt nur seine Milde (Pint, ebd.) und™
J"

graBerer Menge geno&scn werden (ebd.
PUn XI \ 138): or verliert durch das linum seinen
bescnmaek und wird besscr durch anderc Mittel
geklart (Hor. sat. II 4, 54); durch den saccus
[saccules] wird er geschwacht fLucilius bei Cic

?ur
n SvPlin

'
XIV m

-
XX1U '-45) oder kastriort

(Plin. XIX 5:1 Plut ebd.). Wenn hinge^n der
saccus mit_Mvrtenol eingcrieben wird, so fiilit die
in diesem 01 enthaltenc Hefe nur die klare Fliissig-
keit durch und verleiht dieser auch einen ange-
nehmen Geschmaek (Plin. XV 124; vgl. Theophr.
c pi. M 7. 4). Wenn man in den saccus Anis
und bittere Mandeln tut, wird der Wein am-e-
nehmer gemaeht (Plin. XX 1*5; vd. Geop. All
oi, 1) durch Hinzutun eines Weizenbrotes iiblcr
Geruch beseitigt- (Plin. XXII 130j. duich Polenta

\ir%
ICC7/S nnarins dcr ^'ein gemildert (ebd.

T I Sh Lndl,ch kQhlte man geringeren Wein
durch hclmee, welcher in Leinwand gele^t war,
besseren durch solchen in einem colum n&arium
oder einem saccus m'mrius (Mart. XIV 103f)
Unter den kleinerensiebartigen Geraten von Bronze,
welche sich im Museum zu Xeapel befinden (Ab-
bUd. im Mus. Borb. Ill 31), wird binders eines
lur einen Wein-F. gehalten (Overbeck- Mau

j^imDnae iiaao

Pompeji i 1884 ^Fig. 242, 6a. b). Es ist von einer
soliden Kelle, in welcher sich der geklarte Wein
aammeln konnte, umgeben und kann aus dieser
an seinem Stiel heransgehoben werden. Fast genau
gleicht diesem ein zu Seeb in der Schweiz ffe-
fundenes Gefafj (Saglio a. a. m Fig 1731)
teraer befindet sich in Neapel ein Sieb von BronzeW
?/"5?i -F/°?

er ™d rait zwd He"keln versehen
ist (Abbild. im Mus. Borb. II 60 und bpi Bau-

lOmeister Denkmaler Fig. 2384), und ein flacheres
silbenies Gefiifi mit konisch vertieftem und durch-
lochertem Bodcn (Abbild. im Mus. Borb. VIII 14)Dem letzteren gleicht ein bronzener Durchschla^
des Museumszu Nimes (Saglio a. a. 0. mitmg 1^82). Diese letzteren drei Gerate sind vie'l-
leicht gleichfalls cola vinaria, bezw. nivaria
Bei mchreren etrnskischen Oinochoen ist die Miin-
dnng selhst sieb- oder filterartig geformt (ebd
mit big. 1734). Durch Auspressen der Beeren

20 gewonnencr Mvrtenwein wurde sofort durch ein
colum %uncmtm (Col. XII 38, 7), d. li. einen Binsen-
*., oder erne palmca sporta fPall. Ill 27), d h
einen Korb aus Palmblattern, geseiht, Fcigenessig
durch nmceae fiseellae, d. h. Xorbchen aus'Binsen,
oder spartei mcei, d. h. F. von Binsenpfrieme
oder Spartgras (Col. XII 17, 2). Zu den Beschaf-
tigungen in der Eiiche gchOrte natiirlich auch
das Sup'Mv (Poll. VI 91; vgl X 108). So wurde
zui Merstollung des ydoor, einer Fischbriihe, die

SOdazn gebrauchte Salzlake durch einen Utar^Q
(Geop. XX 4(5, -5), Spargelbrei durch ein colum
hltnert (Apic. 125). Bei der Zubereitung wohl-
riechender Salben bediente man sich eines vlimh-
giov aus diinnen Binsen (Schol, Nic. al. 493) bei
der einer Heilsalbe wurde dap Ol durch ein'^M-
teum oder colum (Scrib. Larg. 156) oder die Bp-
standteilts der Salbe durch ein linteum oder colum
aus Binsen (ebd. 271) getrieben und iiberhaupt
wohl Ol mituntcr filtriert [Poll. I 245), besonders

40 zu medumischen Zwecken (Alex. Trail II 347
539 Puschm.). Der Hcrstellung von Parfumen
schemt em auf der Krim gefundener und nach
der Petersburger Ermitage gekommener kleiner
Dm-chlafj in Gestalt eines Laubblattcs von Silber
gedient vn haben (Saglio a. a. O. mit Fig 1733)
aher nach S. Reinach (Antiquites du Bosphore
<.imm 1892 p. 82f. mit Taf. XXXI 12) war er
vielleiL-ht emc Art durchlOt-herter Scbaufel. dazu
dienend. einc gewisse Quantitat kornigen oder

5Qstaubigen Parfurns abzuheben, welche dann mit
warmcm Wasser ubergosseii wurde. urn das Aroma
zu entwickeln Die Arzte beniitzten bei der Fil-
tration ihrer Alixturen u. dgl. besonders ein linncnes
luch.^o^Jr?;, ddonov, Hnteum (Ps.-Hipp. II 521
(17. v31. 757 K. Xic. al. 323. 546. Diosc. II 95.
Ill 7. V 82. Plin. XXI 122. XXXIV 172. Marc.
Fmp. p. sj. 13 Helmr.; c. 9

; 115f. Ales. Trail.
II 31 r. 347 Puschm. ); ein linnener Fetzen ist
wohl auch das gleichgebrauchte 6dxo; (Ps.-Hipp.

00 II -29
r vgl. 872 K.) gewesen; bisweilen ist als

Ersatz dafiir Flechtwerk aus Binsen eingetreten
(Nic. al. 546. Scrib. Larg. 271). [Olck.]

Fimbria, Cognomen der Gens Flavia (zuletzt
L. Flavius Fimbria, Consul suffectus anscheinend
71 n. Chr. mit C. Atilius Barbaras), s. Flavius.

Fimbriae, Fransen (nach Varro de L 1 V 79
und Festus ep. 90, S von einem alten Wort fiber,

2321 Fimbriae Fines, ad Fanes 2322
Hand), fruoavot, xgooaoi, urspriinglich so ent-
standen, dafi man am Rande des Stoffes die
Faden stehen liefi; einfach herabhangend oder
zusammengeknotet oder in dicken Biischeln ge-
krauselt, dienten sie als Zierde ; sie wurden auch
als Besatz an die Eleider angenaht.

Gefranste Gewander waren sehr iiblich in

chaldaischer und assyrischer Tracht; zahlreiche
Beispiele bei Perrot und Chipiez Hist, de Tart
II; einige auch bei Wormann Gesch. d. Kunst 10
I 160—179. Auch die Agypter trugen solche
Gewander, wenngleich ihre Monumente es nicht
zeigen, Herodot. II 81. Und so erscheinen sie

denn auch an Darstellungcn der Isis und ag}*p-

tischer Priester und Priesterinnen, Clarac Taf.

308. 987. 988. 992. 993. Helbig Wandgem.
1097. 1099. 1112; vgl. Apul. met, XI 3. So sind
auch die libyschen 'H^rpaaai Anth. Pal. VI 225, 2
mosxTOtg Lcoodttevru dvodvotg; vgl. Herodot. IV
189. Als orientalische Tracht sind auch die ge- 20
fransten Kleider der Zenobia, Hist. aug. XXX
tyr. 30, 14, zu betrachten.

Dem entsprechend erscheinen in bildlichen
Darstellungen F. an oricntalischer Kleidung
(Amaaoncn, Paris, Orpheus), Milling en Feint,
de vases 37. Dumont und Chaplain Ceram.
de la Grece propre I 10. 14. 17; auf kyrenaischen
VasenArch. Ztg. 1881 Taf. 12. 3. 13, 5. Auch
die Briseis des bekannten pompeianischen Bildes,
Helbig Wandgem. 1309, soil wohl durch das 30
gefranste Gewand als Orientalin bczeichnet wer-
den. Statue eines Mamies in orientalischer Tracht
(Diener eines orientalischen Kultes?) Clarac
936 C, 2511 A = Michaelis Anc. marbles in
Gr.-Brit. (314, IS.

Im ubrigen erscheinen in den Bildwerken mit
wenigen Ausnahmen solche Kleider nur in be-
stimmtcn Kreisen. Mit A7orliebe im bakchischen
Kreisc, dessen Iremdlandischer Ursprung stets be-
wufit geblieben zu sein scheint. So Dionysos 40
selbst, Inghirami Mus. Chius. 50. Mon. Inst.

Ill 31. Panofka Mus. Blacas 13. Gerhard
Ant. Bildw. 41, 4; die schlafende Ariadne des
Vatikau, Biiuineister Denkm. d. Alt. Fig. 130.
Hermuphrodit Clarac 667, 1519A. Vereinzelt
Demeter und Ivore, C. R. St. Pctersb. 1862 II.

Frrner an Aphroditestatuen das Gewand, das die
ins Bad steigende Gottin auf ein Gefati legt.

Clarac Taf. 343. 344. 608. 614. 617. 621. 624.
626 A. Alusen Clarac 508. 1624. Helbig oft

Wandgem. 878. 885 b.

Im wirklichen Leben waren, nach den Bild-
werken zu nrteilen, F. wenig iiblich. Doch waren
sie der griechisehen Tracht nicht ganz fremd.
Die, welche bei Araros. Poll. VII 65j stQoaaiTovs
lasen, betrachteten das gefranste Kleid als Kenn-
zeichen der Jungfrauen. Und nach Poll. IV 120
trug in der KomSdie die Erbtochter (bikXtjoos)
ein weii^es gel'ranstes Gewand. Statue eines Schau-
spielers in weiblicher Tracht mit einem solchen 00
Clarac 871 D, 2221 G. Aber auch komische
Scbauspieler in mannlicher Tracht nut solchen
Gewandem kommen vor: Clarac 874, -»21B
2224. 874B, 2221 E. Banmeister' Denkm.
Fig. 911—912. Vennutlich ist dies so zu er-
klaren, da6 in der KomOdie mehr die Tracht
des gewohnlichen Lebens znr Geltung kam, wah-
rend in der gewahlteren Tracht der besseren

Stande, wie die Plastik sie wiedergibt, die F.
vermieden wurden. Zu bemerken sind mehrere
weibliche Gewandstatuen des Typus der sog. Pu-
dicitia, Clarac 331, 1885. 765, 1884. Heyde-
mann Pariser Antiken 27. ROmische weibliche
Portratstatuen Clarac 310, 2844. 888, 2274E
889, 2274 A. G. 979, 2519. Weibliche Bronze-
statuette mit unten gefranster kurzer Obertunica,
abgeb. bei Smith Diet, of antiqu, s. v.

Bei den Eomern sind F. der Kriegstracht
eigen. Nach A^arro de 1. 1. V 79 hatte sie der
Soldatenmantel , sagum , ein urspriinglich un-
romisches, wahrscheinlich gallisches Kleidangs-
stlick: in sayis extrema fimbriae. Ein solches
gefranstes Sagum, xQoaawzijv stpgoigida, trug
Lucullus in der Schlacht bei Tigranokerta, Plut.
Luc. 28, und es erscheint oft in den Reliefs der
Traianssiiule, seltener in denen der Marcussiiule,
getragen vom Kaiser und seinem Gefolge, von
Legionaren und Auxiliartruppen. Der unten ge-
franste Schurz der Opferdiener auf eben diesen
Saulen (und so auch in dem Relief des Louvre
Clarac 218, 310) ist vielleicht als das uin den
Leib gegurtete Sagum zu verstehen. Auch die
barbarischen Gcgner tragen gefranste Mantel, so
wie auch Tunikcn (vgl. die Statuen Clarac 848 B,
2161 K. 852, 2161 E).

Fcrner hatte die unter dem Panzer getragene
Tunica- F. unten am Rande und an den Armeln

;

bestes Beispiel die Augustusstatue von Prima-
porta, Mon. Inst. ArI— VII 84. Baumeister
Denkm. Fig. 183. Am unteren Rande eben
dieser Tunica haben sie auch die Auxiliartruppen
auf den beiden Saulen ; vermutlich bcriiht auch
dies auf fremdlandischem Einflufi. Schon auf
mykenischen Arasenfragmenten (S c h I i e m a n n
Mykenel53.161=FurtwanglerundLoeschcke
Myk. Vas. 42) sind Krieger dargestellt mit einer
ahnlichen Tunica, die unten ctwas wie F. hat.

An Tiichern und Decken verschiedenen Ge-
brauchs waren F. bei Griechen , Etruskern und
Roraern iiblich. So an Bettdecken: Cels. II 6.

Plin. n. h. VII 171; an einem Polster auf dem
etruskischen Sarkophag Mon. Inst. XI 1 ; an dem
Tuch, das bei Pctvon. 32 Trimalcliio urn den Hals
triigt; an dem Mantelc als Opfergerat: Relief am
Altar des Vespasiantempels in Pompeii, Over-
beck-Mau Pompcji* 119; ferner Clarac 218,
310. Lasinio Sarcof. di Pisa CII. Alabaster-
model! einer Art Giirtel Schliemann Mykene
279. Gefranste Pferdedecken haufig an derTraians-
und Marcussiiule ; ebd. sind auch die Vexilla ge-
franst.

S m i th Diet, of antiqu. s. v. Sehr vollstandig
P. Paris bei Dar em berg- Saglio Diet. (L
Ant. II 1136—11411.

L

[Mau.]
FiniHiileiia, friesische Gottin. eine der beiden

Alaisiagae is. Bd. I S. 1275; Suppl. I S. 48,
wo weitere Literatur angefiihrt ist j. Ihre Ge-
nossin ist Beda is. d.). [Ihm.]

Fines, ad Fines. Diesen Namen fuhrt eine
Anzahl von Ortschaften, die an den Grenzen ent-

weder der Provinzen oder einzelner Volkerschaften
und Gemeinden gelegen wareD. Sie kommen ge-

wohnlich nur in den Itinerarien vor.

1) ad Fines, Itin. Ant. 398, 5 (Fines) und in

den vier Itinerarien von Vicarello, CIL XI 3281—3284, Station der Strafie von Tanraco nach Bar-



cino, an der EUste yon Hispania Tarraconensis,
in der Nahe der rOrnischen Brucke von Martorell

(Guerra Discurso a Saavedra, Madrid 1862, 93),

Die mansio bezeichnete vielleicht die Grenze
zwischen den Gebieten der beiden grofien Stadte.

2) Fines, Itin. Ant. 427, 1, Station der Strafle

zwischen Pax Iulia und Ebora in Lusitanien.
Guerra (Discurso a Saavedra, Madrid 1862, 93)
setzt sie nach Paimogo ; nicht naher zu bestimmen,

Subdinum (Le Mans) und Caesarodunum (Tours),.

Tab. Petit. Ob das heutige Vaas oder ein an-

derer Ort, bleibt unsicher. Desjardins Table de-

Peut. 28.

18) ad Fines, in Gallia Lugudunensis an der
von Alauna (Alleaume) uber Cosedia und Fanum
Martis nach Condate (Eennes) fuhrenden StraBe,.

zwischen den beiden letzten Orten (Itin. Ant.
387, die Zahlen in den Hss. schwanken). Viel-

da die Angaben des Itinerars heillos verwirrt lOleicht Grenze der Abrincatui und Eedones.
sind. Vielleicht ist damit die Grenze zwischen
den Gebieten der beiden genannten Stadte be-

zeiclinet. [Hiibner.]

3) Fines, in Aquitanien zwischen Ussubium und
Aginnum (Agen), 15 Leugen von letzterem (Itin.

Ant. 461. Tab. Peut.). Ob La Marque, Aiguillon

oder ein anderer Ort, ist unsicher. Desjardins
Table de Peut. 46.

4) Fines, in Aquitanien, zwischen Augusto-

14) Fines, in Gallia Lugudunensis an der
StraBe Autessiodurum (Auxerre)—Cenabum (Or-
leans), 15 Leugen nach Cenabum, 22 von Aquae-
Segestae entfernt (Tab. Peut.). D esj ardins Table>

de Peut. 26.

15) ad Fines, in Gallia Belgica zwischea
Durocortorum (Reims) und Augusta Suessionum
(Soissons), heute Fismes, wie es scheint Auf dem
inTongern gefundenen Meilenstein (Dessau Inscr^

nemetum (Clermont-Ferrand) und Acitodunum 20 sel. 5839. Desjardins Geogr. de la Gaule IV
(Ahun), 20 Leugen von letzterem entfernt (Tab.

Peut.). Ob das heutige Saint-Avit d'Auvergne?
Desjardins Table de Peut 43.

5) Fwws, in Aquitanien, an der von Burdi-

gala nach Augustodunum fuhrenden StraBe. zwi-

schen Limonum (Poitiers) und Argantomagus
(Argenton), von beiden Stadten ziemlich gleich

weit entfernt (Itin. Ant. 460. Tab. Peut.). Grenze
der Pictavi und Eituriges Cubi? Wahrschein-

31 pi. VI) und im Itin. Ant 379 (Fines) ver-

zeiclinet (die Entfernungen stimmen ziemlich ge~

nau iiberein). In der Tab. Peut. ist der Name-
nicht eingetragen.

1(>) ad Fines, in Gallia Belgica an der von
Divodorum (Metz) uber Scarponna siidwarts fuh-

renden Strafte, 5 Leugen von Tullum (Toul), 14
von Nasium (Naix) entfernt (Tab. Peut.). Nacb
d'A nville das heutige Feins, nach andern anders*

lich beim heutigen Ingrandes anzusetzen. Des- 30 Desjardins Table de Peut, 20.

j ardins Table de Peut 40.

6) Fines, in Aquitanien, zwischen Vesunna
(Pengueux) und Augustoritum (Limoges), Grenze
der Petrocorii und Lemovices (Itin. Ant. 462.

Tab. Peut). Nach Walckenaer das heutige
Thiviers, nach andern anders. Desj ardins Table
de Peut. 39.

7) Fines, an der StraBe von Bibona (Cahors)

— Tolosa, 28 Leugen von Tolosa, 17 von Cosa

17) Fines, in Gallia Belgica, an der von Duro-
cortorum (Reims) nach Divodurum (Metz) fuhren-

den StraBe, zwischen Virodunum (Verdan) und
Ibliodurum, 14 Millien von Divodurum (Itin. Ant
364). Man sucht es bei Marcheville, Mars-la-Tour
und sonst.

18) Fines, anzusetzen an der Miindung des

Vinxtbaches, Pfingst, Grenze von Germania supe-

rior und inferior. Vgl. die am Vinxtbach gefun-
(Cos) entfernt (Tab. Peut.). Auf der Grenze von 40 dene Finibus et Oenio loci geweilite Inschrift
Aquitania und Narbonensis. Nach d'A nville
Montauban, nach andern anders. Desjardins
Table de Peut. 54.

8) ad Fines (CIL XI 3282. 3283. Tab. Peut.

;

Fines Itin. Ant. 343), in Gallia Narbonensis,

zwischen Apta Iulia (Apt) und Cabellio (Cavail-

lon), Grenze der Territorien der Vulgientes und
Cavari. Beim heutigen Goult (dep. Vaucluse)?
Herzog Gallia Narb. 142. Desjardins Table
de Peut. 59; Geogr. de la Gaule IV 15.

9) Fines, in Gallia Narbonensis, an der von
Tolosa nach Narbo fuhrenden StraBe, zwischen
Eburomagus (Brain) und Badfera] (Baziege). Tab.
Peut. Herzog Gallia Narb. 127. Desjardins
Table de Peut. 52. O. Hirschfeld CIL XII p. 626.

10) ad Fines (rnutatio ad Fine Itin. Hier.

555), in Gallia Narbonensis bei den Vocontiern,

zwischen der rnutatio Darianum (Veynes?) und
der mansio Vapincum (Gap), 11 Millien von
letzterer. Herzog Gallia Narb. 145.

11) Fines, in Gallia Narbonensis, vom Geogr.
Eav. IV 27 p. 241, 4 angeftihrt zwischen Cularo
(Grenoble) und Cantourisa (= Catorissium, s. d.).

Herzog Gallia Narb. 146 (Grenze zwischen Vo-
contiern und Allobrogen an der Romanche?).
Desjardins Geogr. de la Gaule IV 209 be-

zweifelt die vom Geogr. Eav. angegebene Lage.
12) Fines, in Gallia Lugudunensis, zwischen

Brambach CIRh. 649. Bergk Zur Gesch. und
Topographie der Rheinlande 126ft'. Zange-
meister Westd. Ztschr. Ill 315. 326. E. Herzog-
Bonn. Jahrb. 102, 83. 85f.

19) ad Fines (Itin. Ant. 232. 238. Tab. Peut j

Finibus Itin. Ant. 251), an der Grenze von Ger-

mania superior und Raetia, zwischen Vitudurum
(Ober-Winterthur) und Arbor Felix (Arbon am
Bodensee); das heutige Pfyn (franz. Finge).

SOMommsen CIL III p. 707.* 708. 737; Herm.
XVI 490. Bergk Zur Gesch. und Topogr. d.

RheinL 130. Zangemeister Westd. Ztschr. HI
316. Suchier GrObers Grundrifi d. rom. Spr.

I 569. [Dun.]

20) ad Finem, Station der StraBe von Vice-

tia nach Patavium, XI mp. von ersterer, X mp.
von letzterer Stadt (Itin. Hieros. 559), die Grenze

des Gebietes beider bezeichnend. Vgl. auch Itin.

Ant. 128. Tab. Peut Momm sen CIL V p. 268.

60 21) ad Fines, Station der Via Aurelia, etwa

29 km siidlich von Pisa. Tab. Peut. Geogr. Eav.

IV 32 p. 268. V 2 p. 336 P. Den Namen,
der an die eiristige Nordgrenze Italiens erinnert,

hat das FlBfichen Fine und die alte Kirche S.

Maria ad Finem erhalten. Nissen ItaL Landesk.
I 71. H 300.

22) ad Fines sive Gasas Caesartanas, Station

der Via Clodia (Cassia) in Etrurien, etwa bei

2325 Fingerkraut Finis 232^

Figline oder S. Giovanni Valdarno; s. Bd. Ill

S. 1632. Der Name erinnert an die alte Nord-
grenze Italiens. Vgl. Nissen Ital. Landesk. I 71.

23) ad Fines Quadragesimae (nam lich Gal-

liarum; so auf dem vierten Becher von Vicarello,

CIL XI 3284) oder Fines Gotti (so CIL V 7213.

Strab. V 217; vgl. Iulianus ad Athen. p. 286),

Zollstation auf der Grenze der regio Transpa-

dana und dem regnum Cottti. In den anderen

Itinerarien Fines (Itin. Ant. 342. Geogr. Eav. 10

IV 30), ad Fines (Itin. Ant 356), mansio ad

Fines (Itin. Hier. 556, hier zwischen ad Duodeci-

mum und ad Octavum) und Finibus (Tab. Peut.)

genannt Jetzt la Chiusa bei Avigliana im Tale

der Dora Eiparia. Mommsen CIL V p. 811.

[Htilsen.]

24) ad Fines, Station der StraBe Siscia-Emona

(Itin. Ant. 259. 274. Tab. Peut. Geogr. Eav. 220,

14. Mommsen CIL III p. 496, vgl. Index p. 2669.

v, Premerstein-Rutar ROm. StraBen und Be- 20

festigungen in Krain 17ff.) an der oberpannonisch-

italischen Grenze. Vgl. E. Kiepert Formae or-

bis antiqui XXIII Beibl. S. 11 und CIL III p. 2709.

25) ad Fines, Station der StraBe Servitium-

Salona (Tab. Peut. Geogr. Eav. 217, 16), an der

Grenze von Pannonien und Dalmatien (Momm-
sen CIL III p. 422), von H. Kiepert Formae
orbis antiqui XVII und R. Kiepert CIL III Suppl.

tab. VI in Laktasi, nOrdlich von Banjaluka, an-

gesetzt. Uber die nochunsichereGrenzlinie zwischen 30

den beiden Provinzen s. C. Patsch Wissenschaftl.

Mitt 1897, 229f.

26) ad Fines, Station der Strafie Naissus-

Ulpiana in Moesia superior (Tab. Peut.) , nach
A. v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XIII 151

und H. Kiepert Formae orbis antiqui XVII
Beibl S. 4 Anm. 46 an der Grenze von Dardanien,

nach v, Premerstein Osterr. Jahreshefte 1900
Beibl. 128 und 1901 Beibl. 139 hingegen an der

Grenze der Territorien von Naissus und Ulpiana40
gelegen. F. Kanitz Romische Studien in Serbien

117 identifiziert den Ort mit Kursumlija (vgl. T.

Gjorgjevic Osterr. Jahresh. 1901 Beibl. 168).

W. Tomaschek Zur Kunde der Hamushalbinsel
412. [Patsch.]

27) Mutatio Finis (Itin. Hieros. 574, 3), auf

der Strecke Konstantinopel-Nikomedia, zwischen

Dablai (a. d.) und Dadastana (s. d.). Genauere
Lage unbekannt. [Kuge.]

Fingerkraut s. Potent ill a. 50

Finis ist die Grundstiicksgrenze, zu deren

Regelung die actio finium regundorum diente

(Dig. X 1. Cod. Ill 39), und zwar bei unbebauten
Grundstucken (praedia rustica) Dig. X 1, 4, 10.

Man zahlt diese neben der Erbteilungs- und der

Miteigentumsklage zu den Teilungsklagen, die

indicia mixta i. e. tarn in rem quam in per-
sonam waren, weil sie ein dingliches Eecht (das

Eigenturn am Boden bis zur Grenzlinie) schiitzte

und daneben personliche Anspriiche {personates 60
praestationcs) verfolgte, vgl. Paul. Dig. X 1, 1

finium regundorum actio in personam est, licet

pro vindications est. Solche Anspruche betrafen

EntschadiguDgen bei der ungleichen Zuteilung
des Grenzlandes, Dig. X 1,2,1. X 1, 3, oder

Ersatz von Auslagen, Dig. X 1, 4, 1, oder auch
Frttchte, X 1, 4, 2. Daher zahlt sie F. Leonhard
in Birkmeyers Encykl.2 129- zu den pers5n-

lichen Klagen; vgl. dagegen Karlowa Rom_
Rechtsgesch. II 464. Daneben waren aber diese-

drei Teilungsklagen auch duplieia, d. h. sie er-

mOglichten beiden Teilen die Klagerrolle, gabert

also jedem das Eecht, eine Verurteilung des andern.

zu beantragen und zu erzielen, Dig. X 1, 10.

Endlich war ihnen als pars formulae die adiu-

dicatio eigentumlich (Gai. IV 42) , eine Ermach-
tigung des index von seiten des Praetors, durch.

den Urteilsspruch Eigentum zu verleihen. Bei
der actio finiwm regundorum war dies nament-

lich fur das ungewisse Grenzland wichtig, bei

dem nicht zu ermitteln war, wem es gehOrte.

Hier muBte eine Verteilung nach billigem Er-

raessen Platz greifen. Dabei konnte der Teilungs-

richtcr sogar den sicheren Besitzstand der einen

Partei antasten, um zu einer angemessenen Grenze-

zu kommen, Dig. X 1, 2. 3.

Es handelte sich bei dieser Klage also nicht

bloB um widerrechtlicb. oder durch Naturgewalt,

(X 1, 8 pr.) verschobene Grenzen, die zu berich-

tigen waren, sondern daneben auch um ganzlicb

fehlende Grenzen, die der Richter feststellen muBte.
Darauf beruht wohl der mehrfach ervvahnte Gegen-

satz der controversia de fine und der eontro-

versia de loco. Frontin. de contr. agr. I 9, 2.

37, 19 Lachm. Cic. de leg. I 55 ; vgl. auch Dig..

X 1, 4pr. X 1, 7 und dazu Kudorff Ztschr.

f. gesch. E.-W. X 370, 16. Hygin. de gen. contr.

I 126 Lachm.
Man wird dariu einen Unterschied des Pro-

zesses de loco (ab alio possesso vindicando) und
des Streits de fine (non existente eonstituendo)

sehen diirfen, da locus ein unabgegrenztes Stuck

eines fundus ist (Dig. L 16, 60 pr. § 2), d. i. hier

das Land an der Grenze, auf dessen Abgrenzung
nach der andern Seite bin es bei dem Grenz-

streit nicht ankommt (vgl. Frontin. p. 44 Lachm.).

Nut auf ein solches Grenzland, das dem Klager

gehort, aber durch Grenzverschiebung entzogen

ist, paBt, Dig. X 1, 1 actio finium regundorum
pro vindicatione est, vgl. X 1, 4 pr. Dagegen pafit.

dies nicht, wenn der Umfang des Grenzlandes un-

gewiB ist, die Grenzlinie (finis) fehlt und vom
Eichter hergestellt werden soil. Hier kampft der

Klager um eine neue Grenze (finis oder confinium).

Fraglich ist, ob die also begehrte Grenze in.

einer Linie bestand oder in einem Streifen von

fiinf Fufi Breite (s. Confinium). Aus land-

wirtschaftlichen Griinden ist zu bezweifeln, dafr

man einen so breiteii Streifen der Bebauung ent-

zogen und zur Pflugwende einer M itbenutzung"

vorbehalten hat; s. auch dagegen Frontin. p. 41,

15 Lachm. : Extremitas finitima linea- est, vgl..

auch Hygin. p. 126, 9ff. Doch kann das Gegen-

teil als herrschende Meinung bezeichnet wer4en r

vgl. Karlowa Rom. Rechtsgesch. 458ff. Dern-
burg Pand. I? 468. v. Czyhlarz Inst. 5. 6 128.

Jors in Birkmeyers Encykl.i 145. Allein

Festus p. 5. 16 und Dig. VIII 2, 14 sprechen

nur von Gebauden und gehOren nicht hierher.

Auf einen Grenzstreifeu deuten freilich einige

Stellen hin, z. B. Hygin. p. 126, 4 Lachm.: de fine

si ageretur, quae res intra pedum quinque aid

sex latitudinern quaestionem habet, vgl. auch

Frontin. p. 39, 24 Lachm., wonach eine Lei
Mamilia fini latitudinern vorschrieb. Darum sieht

man in der eontroversia de fine ein Verfahreiv
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das diesen breiten Grenzstreifen herstellen sollte,

und nimmt an, daB die wahre controversia de
fine dann nicht mOglich war, wenn das streitige
Land die Breite von fiinf Fuft iiberstieg. Dann
soil nur die controversia de loco mOglich gewesen
sein, vgl. z. B. v. Czyhlarz Institutionen 5 - fi 128.
Jors a. a. 0. 145, 3. Dagegen ist zu behaupten,
daB das Merkmal, welches die eontroversia de

fine bei der actio finium regimdorum von der

Das Recht, so weit zu gehen, hatte der Richter
eben ans Riicksicht auf landwirtschaftlicbeBednrf-
nisse, die eine derartige Vollmacht zu erheischen
schienen und durch arbitri festzustellen waren;
Pflugwende und Zuganglichkeit, von denen Hygin.
p. 126, 5 redet, sind nur Beispiele dieser Bediirf-
nisse. So ist auch zu deuten Cod. Theod. II 26, 3.

Um den Richter in dieser Tatigkeit nicht zu
lahmen, muBte man ihn gegen den Einwand der

gewohnlichen vuidicaho unterschied, nicht wohl 10 Verj&hrung schutzen. So ist zu verstehen Cic
in der Breite des streitigen Grenzlandes gelegen
haben kann, sondera nur in seiner UngewiBlieit,
Dabei miissen wir aber annehmen, dafi die actio

finium regundorum gegebenen Falles statt der
vindicatio vom Klager gewab.lt werden durfte, um
eine eontroversia de loco durchzufechten , sonst

ware sie nicht pro vindications gewesen, Dig.
X 1, 1, und daB sie dann insoweit wegen der
Friichte und dergleichen dem Reclttc der ret vin-

de leg. I 55 ustteapionem duodeeim tabulae intra
quinque pedes esse nolucrunt (Vgl. hierzu und
tiber den ahnlichen Inhalt der Lex Mamilia Ru-
dorff Ztschr. f. gesch. E.-W. X 347ff.). Die
Ausdehnung dieses Verbots auf die longi tempo-
ris praeseriptio der Provinzcn mag zweifelhaft
gewesen sein, drang aber im J. 830 durch, Cod.
Ill 39, 5: quinque pedum pracscriptione sub-
mota (eine Verkurzung von Cod. Thcod II 26, 4,

dicatio unterlag. Es erklart sich dies auch sehr 20 einer Vorschrift, die weniger weit ging). Iustinian
leicht, weun man erwagt, daft die Grenze zwkschen
ungewissem und gewissein Grundeigentum oft ver-

schwiimnt und es sehr unpraktisch gewesen wiire,

wenn man dem Eigentiinier, der wegen Grenz-
verschiebung klagen und zugleich bei ungewissem
Lande eine neue Grenze crbitten wollte, neben
der actio finium. regundorum noch eine besondere
rei vindicatio zugeinutct hatte (auf die Gefahr
einer plus petitio wcist insbesondere Puchta-
Kr tiger Instil IIH> 177 hin). ALlcrdings wird 30
vielt'ach bebauptet, daB die controversia de loco

stets eine red vindicatio war (Karlowa Beitnige
v.m Gesch. des ro'tn. Civilprocesses 142ft*. gegen
Rurlorff Ztschr. f. gesch. Rechtswissenschaft X
343tf.); Girard Manuel el(5mentaire du droit Ro-
niaiii 3 028, 4 f'iibrt bief'ur Frontin p. 43. 22 Lachm.
an, aus dem freilich liervorgeht, daB nicht jeder
Strcit um eine Bodenflachc mit der actio finium,
regundorum verfolgt werden konnte, sondern nur

gab aber der Constitution Cod. Theod. II 25, 5
in Cod. Ill 89, 6 eine Form, durch die er auch
fiir die -iiinf FuH die dreiGigjahrige Ersitzung als
wirkaara anerkannte, so daB dieser gegenuber der
Teilungsrichter keine Grenzfestsetzungen mehr vor-
zunebmen befugt war. .

Bei der Greuzrcgnlierung muBte fiir gewisse,
dem Naclibar lastige Anlagen ein Abstand ge-
lassen werden, Big. X 1, 13.

Uber die Gewahrung der actio finium regun-
dorum an andore Berechtigte neben dem Grund-
eigentfimer vgl. Brinz Bandekt. 12 712 § 177
a. E.

Zweifelhaft ist, ob, wie Rudorff a. a. 0. an-
nimmt, in gewissen Fallen die Agrimensores allein

entschieden, oder ob sie bei alien Grenzregulie-
nmgastrciten nur als Sachverstandige zugezogen
werden muBten; vgl. Cic. de leg. I 55 and die bei
Puchta-Kriiger Institut. II 30 177 Anm. n

cm soldier, in dem erne Grenzregelung in Frage 40 Angefulirten. Girard Manuel ^lementaire du
kam; weil sonst plu.* quam de fiui, regundo agc-
batur. Man konnte also die vindicatio einer

Bodenflache ohne die controversia de fine nicht
in die actio finium regundorum einkleiden, nam-
lich dann nicht, wenn es sich nicht blofi um
Grenzland (locus), sondern um einen vollstandigen
fundus liandelte. der dem Kliiger vorenthalten
war. Dagegen konnte die tnudicatio des Grenz-
lands allerdings mit der controrerda de fine

droit Romain 3 627, 3 (aber die Lex Mamilia). Im
spatromischen Rechte schwankte die Gc^etzgebung
iiber diesen Punkt; vgl. Cod. Theod. II 26, 3. 4.

5. Iustinian nahm die alteren Gesetze in einer
Form auf, aus der liervorgeht, dali er den Feld-
messer nur als Sachverstandigen neben dem Rich-
ter zuliell; vgl. Puchta-Kriiger Institut. II 10

g 231 r—-v und hiezu auch liber das Wiederauf-
leben veralteter Keehtszustiinde im spateren byzan-

verbunden werden. Dafiir spricht nicht nur Dig. 50 tinischen Rechte, Bekker Die Aktionen des rom.
X 1, 4 pr. (wo nach Girard a. a. 0. das
Wort locus nicht in technischem Sinne gcbraucht
sein soil), sondern namentlich Dig, X 1, 1. Die
Beseitigung des Unterschieds der'beiden contro-
version durch Iustinian (Girard 628, 3) braucht
hienach nicht angenommen zu werden, zurnal die

ratselhafte finis latitwh quinque pedum nicht
wortlich zu verstehen und nicht auf einen Grenz-
rain zu beziehen ist, der der Bebauung durch die

Privatrechts I 236, 26, dem Girard a. a. O. 628,
3 zustimmt.

Den Ursprung der actio finium regundorum
sieht Voigt (Bericht. der Siichs. Ges. d. Wiss.
1873, 71 j in dem Gebiete der agriUmitati. Zu-
stimmend Cuq Les institutions juridiques des
Romains 278, 1.

Literatur. Rudorff Ztschr. f. gesch. R.-W.
X 343rT. und Gromatischc Institutionen, Schrif-

^achbarn entzogeu war, sondern auf die Breite 60 ten der r<3m. Feldmesser II 433ff. Dagegen Kar
des Grenzlandes, in das der Richter bei Grenz-
verwirrungen ohne Rflcksicht auf den Besitzstand
der Parteien hiniibergreifen durfte, um eine an-
gemessene Grenzlinie herzustellen , Dig. X 1, 6,

Frontin. 19, Isid. orig. V 25. Ein derartiges
"Grenzland war somit das Gebiet der richterlichen
Abgrenzung und somit der controversia de fine,
wobei finis im besondem Sinne zu Terstehen war.

1 o w a Beitriige zur Geschichte des rOmischen
Civilprocesses 1413*.; Rom. Rechtsgeschichte II
518. 458ff. Bekker Die Aktionen d. rOro. Privat-
rechts I 229 if. Girard Manuel elementaire du
droit Romaic (Paris 1901) 625ff, Cuq Les in*

stitutions juridiques des Romains (Paris 1891) 278,
1. 357. Voigt tfber die agrimensorischen genera
controversiarum und die actio finium regundorum,
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Ber. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1873, 71.

Puchta-Kriiger Institution. II 10 I75ff. § 234.

v. Czyhlarz Institut. 6.6 128. R. Leonhard
Institut. 313, 3. 432. 474 § 157 II c. Jors in

Birkmeyers Encykl. i 145. F. Leonhard ebd.2

129. Arndts Pandekten §321. DernburgPan-
dekten7I468 §200. Windscheid-Kipp Pan-

dekten lis 884 % 450. [R. Leonhard.]

Finitimus, Beiname des Mercurius auf einem

bei Chorges (Alpis Cottia) gefundenen Marmor-
altaxchen, CIL XII 75 Deo Mercurio Finitimo
Sex, At. Nepotianus v. s. I. m. Der Fundort
liegt nahe an der Grenze der Vocontier. jlhin.j

Finitor, von finire: der, wclcher die finitio

(so oft bei den Feldmessern), die Feststellung der

Grenze, vornimmt, also ctwa gleichbedeutend mit
agrimensor; s. Cic. de leg. agrar. II 34: quae-

stori permittant
,
fin-ito-rem mittmit; ratum sit,

quod, finitor imi iUi, a quo missus erit, renunti-

averit) ebd. g 32 erwahnt Cicero miter den von

Rullus beantragten Gehilfen der Ansiedkmgskom-
mission (Illviri a. d. a.) : finilores ex equestri

loco ducenios. Plaut. Poen. prol. 48 : argumenti
region-os limites confinia determinabo: eius rei

ego sum foetus finitor. [Schulten.]

Finnaithae,Volkin Skandiuavicn (,Finnveden'\

lordan. Get. Ill 22 (hierzu die Bemerkung Miil-
lenhoffs im Index der Mommeusenschen Aus-
gabe p. 159). Zeuss Die Deutschen 159. 503ff.

Miillenhoff Deutsche Altertumsk. II 5 Of. 63.

Bremer Ethnographic der germanischen Stiimme

^ 104. Xach Zeuss sollen die F. in den <J>ioatoot

des Ptolemaios verborgen liegen (?). [Ihm.]

Finni s. Fenni.
Finsternisse (Sonnen- und Mondfinsternisse).

Fs wird zweckmafjig sein , der folgenden Unter-
suchung in knappster Form die wesentlichsten
astronomischen Tatsachen voranzustellen, mit ge-

legentlichem Hinweis auf einzelne antikc Bclege.
Die Sonnen-F. ist in Wahrheit nur cine Be-
deckung der Sonne durch den Mond, die scbon von
den Alien (Seneca de benef. V 6) wie noch heute
mit dem Vortreten einer Wolke vor die Sonne ver-

glichen wurde und fiir die Bewohner verschiedener
Gegenden in verachiedener Art und zu verschie-
denen Zeiten, fiir die westlicher wolmenden friiher,

eintritt (vgl. z. B. Kleomedes 178, 13ft. Z. Olym-
piod, meteor. 210, 28ff.) oder auch gar nicht, wie
die Wolke ihren Schatten nur auf einen Strich
wirft und dem aullerhalb Stehenden die Sonne nicht
verdeckt. Die Sonnen-F. ist also eine lokale Er-
scheinung. Die Sonnen-F, kann nur bei Konjunk-
tion von Sonne und Mond. also Neumond. statt-
finden. Da die Mondbahn nicht mit der Ekliptik
in derselben Fbene liegt, sondern in einem Winkel
von tiber 5° zu ihr steht, und die scheinbaren
Durchmesser von Sonne und Mond nur je etwa
einen halben Grad bctragen, so geht der Mond
meist nordlich oder sudlich an der Sonne vorbei,
ohne eine F. zu verursachen; nur wenn der Mond
bei der Xonjunktion in der Nahe seiner Knoten
(ovvdeouoi) oder Schnittpunkte mit der Ekliptik
steht, ist eine F. mdglich. Wenn die Spitze des
Kemschattens des Mondes nicht bis zurErde reicbt,
so erscheint die Mondscheibe vor der Sonnen-
scheibe kleiner als diese, und es tritt eine ring-
formige Sonnen-F. ein. Eine partielle Sonnen-F.
ist mOglich, wenn die Sonne weniger als 18° 21'

vom Knoten entfernt ist, eine totale oder ring-
fOrmige, wenn weniger als 12°. Die totalen-

Sonnen-F. sind fiir einen gegebenen Ort selten:

,Athen hat im 4. Jhdt. v. Cnr. nur eine totale

Sonnen-F., jene vom 15. August 310, gesehen'
(Gin z el Handb. d. Chronol. I 41). Erst wenn
die Phase wenigstens 9 Zoll (9/12 des Sonnen-
durchmessers, griech. ddxtvloi) erreicht, wird eine

nicht vorausgesagte F. allgemein auffallig; nur
10 bei sehr niedrigem Stand der Sonne am Horizont

konnen auch kleinere Vcrdunkelungen leicht be-

merkt werden (ebd.): auch das tragt dazu bei,

die Auffindung einer Periode fiir die Sonnen-F.
zu erschweren. Die M o n d - F. entstehen da-

durch, dafi der Mond in den kegelfoimigen Schat-
ten tritt, den die Erde nach der der Sonne ent-

gegengesetzten Seite wirft, kemnen also nur bei

Opposition des Mondes zur Sonne, also Vollmond,
geschehen, und zwar nur dann, wenn die Sonne

20 sich zu dieser Zcit in der Nahe eines Mondknotens
befindet; eine partielle Mond-F. kann eintreten,.

wenn die Sonne vom Knoten nicht mehr als 12° 4',

eine totale mufi eintreten, wenn sie nicht mehr
als 4° 10' vom Knoten entfernt ist. Die Mond-
F. erblickt man iiberall, wo der Mond uber dem
Horizont ist (ungenau ausgedriickt Manil. I 227ff.),.

in gleicher Grcifie und zu gleicher Zeit; aus der

Verschiedenheit der Ortszeiten kann man also die

geographische Lange der verschiedenen Beobach-
30 tungsorte bestimmen (antike Beispiele bei Plin.

n. h. II 180. Ptolem. Geogr. I 4). Da der den
Schattenkegel der Erde abschneidende Kreis grOBer

ist als der Mond und man letzteren in 12 Zolle zu
teilen pflegt, so kann eine Mond-F., vom Mittel-

punkt der Mondscheibe bis zum Rand des Schat-

tenkegels, auch mehr als 12 Zoll, bis zu 20 (nach

Ptolemaios Synt. VI 8 u. 6, uber 21) haben. Die
groJite Daner der Totalitat fiir cine Mond-F. be-

tragt l»/
4

Stunde, fiir eine Mond-F. iiberbaupt

40 nahezu 4 Stunden ; die der Totalitat fiir eine Sonnen-
F. gewohnlich nur 3—5, hoehstens 7 Minuten, die

der ringformigen bis 12', die der Partialitilt fur

cine zentrale Sonnen-F. Id. h. eine, bei der die

Mittelpunkte von Sonne und Mond zusaminenfallen)

etwa 2 Stunden. Fiir alles weitere mub auf die

Handbiicher der Chronologic (bes. Wi s li c e n u s

und neuestens G i n z e 1) und popularen Astronomie
verwiesen werden.

1. Termino logie. Das im Griechischen-ge-

50 wohnliche Wort fiir Sonnen- und Mnnd-F., i
r
x/.softg

(latein. defectus oder defectio), das auch in modeme
Sprachen iibergegangen ist, hat seine feste tech-

nische Bedeutung erst in der Zeit zwischen Herodot
und Thukydides erhalten; wiihrend Herodot an
einer Stelle (VII 37) noch ein sehr bezeiehnend^s

Objekt damit verbindet — 6 ijXioq kyJ.tn.uiv z>)v ev

ovoavqj edot]v\ ganz ahnlich Aristophanes Wolken
v. 584 fj oshjvn d'igeietxt Tag oboijg —, ist das Wort
bei Thukydides zweimal schon ganz als Terminus

60 technieus behandelt (I 23, 3 fjklov te ey.lEirpeig.

II 28 6 i'fiioQ kltltTiE ohne Objekt). Vielleicht

war fiir die Pragung eines festen Spracbgebrauchs
der Einfiuii des Anaxagoras von Bedeutung, der

jio&rog aatpeararov xe stdvxoiv xai -^aoQaXecorazov

jtsqI oelijrrjc xaravyaofifov xai axidg X6yov etg

y@atpr)v xaza&ifirvog (Plut. Nic. 23) hier mehr als

andere aufklarend gewirkt zu haben scheint: daB
er das Wort ixXenptg gebraucht habe, lafit sich
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•aus den Berichten (Die Is Vorsokr. p. 320 m\ 77)
nicht sicher erweisen, ist aber nach Hippolytos
{ebd. p. S14 Z. 4 ExXshtetv Ss zijv oeXijvrjV yfjg avTi-
tpQarzovotje) doch reclit wahrscheinlich. Weniger
nahe liegt es mit dem Scholiaaten zu Apoll. Rhod.
Ill 533 und Letronne Journ. des sav. 1838, 429
an Demokrits Einfluft zu denken. Bei Alteren
wie Anaximander und Xenophanes hat SxIeIjzeiv

und s'xlmpiq vielleicht den blofien taglichen Unter-

die beiden letzteren im Altertum zum Teil so ge-
deutet woTden, vgl. Schol. T zu II. XVII 366;
Schol. B und V zu Od. XX 356. Eustath, p. 1859,
16; besonders Plut, de fac. in orb. lun. 931 P in
einer sehr gelehrten ErOrterung, die (so auch
v. Wilamowitz Textgeseh. d. Lyriker 40, 1)
auf alte Quelle — am ebesten wohl auf Eudemos
adtQoloy. tor. — zuriickgeht. In den zwei letzt-

genannten Homerstellen, fur die freilich wie fur alle
gang von Sonne und Mond bezeichnet, vielleicht 10 die Deutung auf bloB meteorologisehe Verfinste-
auch atmospharische und astronomische Verfinste- rung durchaus offen bleiben mufi, begegnen be-
rungen (Diels Doxogr. 354, 11

T
vgl. 582, 26; zeichnende Ausdriicke (ovdk yehov o&v eppievat

Doxographen sind dafiir freilich schlechte Zeugen).
Sicherlich wechselt noch bei Theophrast n. otju.

I 5 aTtokenyis (fjAiov) mit Exlsixpig (oEArjvqg) im
Sinne von Herbst- und Winterzeit fur die Sonne,
der zweiten Monatshalfte fur den Mond; AnoM-
jisiv ubrigens aucli im gewtfhnlichen Sinn
Ton IxXsijtsiv bei Aristoteles 90 a 18. Das Wort

ovzs cekr}VT)V und tfsfoog 6s ovQavov i^ajtoloiXs).

Der erstere erinnert an das spater von der sxletyng
begegnende laborare des Gestirnes: fjhog dftav-
Qoydy Herodot. IX 10 (vgl. denselben Ausdruck
auch Catal. cod. astr. IV 111, 15. 112, 11. 24).
Verg. Georg. II 478 defeetus solis varios lunaeque,

labores ; Luna vim passa noch bei Maximus Taur.
Exhtyte wurde spater als fur die Sonnen-F., 20 de def. lun. I, Migne lat. 57,483; jzddqpa oder
die ja nur eine Bedeckung oder ein Davortreten —'-Q 1--- *--~<---l non i. 1* *___;__ i TTT „ «

des Mondes (cTitTiQoo'&rjoig) ist, ungeeignet ge-

tadelt (dioiTEQ ovde Qr\ziov avxdg xvpicog ExXshpsig

,

aXV EmjiQOO'&rjoeis , xov fihv yao rjXtov ovSk Ev

fisgog ovhhnoxs ixXsiyet Gemin. c. 10; ahnlich
Achill. p. 47, 4 M.). Die iibrigen alteren Be-
zeichnungen statt des spater allgemein ublich wcr-
denden sxlsix^ng siehe in Abschn. 2. Selten ist

Jmoxorqoig oder mtaxoTio^og
, auch imoxid£etv

zid&og bei Aristot. 982 b 16. Arrian. anab. Ill 7, 6.

Pbilostrat. Her. 10, 2; noch bei Kleomed. 192, 16 Z.

xov -&£ov Tid&og in astronomischer Erorternng

;

bei Plinius n. h. II 54 nach der von Detlefsen
mit Unrecht verworfenen Lesart der Hss. hominum
mente in defcetihus seelera aut mortem aliquam
siderum pavmte; weiteres bei Eosclier Selene

S.89, 348, Gruppe Gr. Mythol. 900T 2. Mon
Dieu

7
q'elle est souffrante hort noch ein Beob-

u. a. Die auf die einzelnen Vorgange bei den30ach-ter bei einer Mond-F. franzOsische Bauern des
E. bezuglichen Termini technici sind grolieren-

teils rein wissenschaftliche Priigungen. Der Ein-
tritt des Monds in den Erdschatten und damit
der B e g i n n der Mond-P. heiBt gewOhnlich ^*-
MxoiGiq (so Gemin. a. a. O. r^v elg to oxiaapa
xfjg yfjg sujizoioir xi]g oehrfvyg. Nechepso-Petossiris

in Catal. cod. astr. graec. VII 131, 11 usw.) oder
auch 7iF.qmx(o<iig (Kleomedes p. 212, 27 Z.); efi-

Ttzoyoig (und ov/XTixoiatg Theon /7po^. xav. I 23)

18. Jhdts. klagen, Migne Diet, des superstitions,

Art. Eclipse (sonst wertlos). Das s^ajroloAs aber
hat seine Parallele in dem Pindarischen Hyporchem
(frg. 107 Schr.), das die verfinsterte Sonne als sv

afiSQq xlsjizofxevov anruft: darnach wird man
an die Vorstellung denken mtissen, daB irgend
ein Gott oder Damon das Gestirn ,gestohlen ; hat,

wie etwa die Aloaden den Ares binden und ihn
dann Hermes s^ex?.sif?sv. Von einer solchen Sage

wird dann auch auf die Sonnen-F. libertragen (so 40 scheint sich aus friiher griechischer Zeit nichts
Ptolem. Synt. VI 10 p. 531, 20 Heib. Theon in

Ptolera. Synt. p. 332). Das Ende der F. wird
mit ix<paiv£o&ai (so Kleomedes), gewtihnlich aber
mit djtoxa&aigead-ai (z. B. Plut. Aem. Paull. 17;
Nic. 23. Nechepso a. a. O. p. 138, 5 usw.), axo-
Mafiagatg, dvaxaftaQGig oder xadaQotg bezeichnet,

worin wohl noch ein Rudiment alterer Anschau-
ungen zu sehen ist.

2. Populare und mythische Auf fa s-

gerettet zu haben; was in einem spaten Welt-
schopfungsmythus und anderen spaten Texten und
bildlicben Darstellungen in Hss. (das Material ge-

sammelt Catal. cod. astr. gr. V 2, 130ff. VII
123, 1) von einem gewaltigen Drachen uberliefert

wird, der, ein Abbild der Mondbahn, die Sonnen-
und Mond-F. verursacht, ist als ,chaldaische l Weis-
heit ausdriicklich bezeichnet und aus der spateren

Astrologie in die friihe Zeit nicht zuruckzuver-
sungen des Vorgangs. Die in Indien und 50 setzen (vgl. zu diesem Drachen, nach dem noch
bei den Germanen, aber auch sonst auf dem ganzen
Erdkreis weitverbreitete Vorstellung (J. Grimm
Deutsche Mythol. II 668ff. O. Schrader Eeal-
lex. d. indogerm. Altertumskunde 827 s. v. Sterne.

T y 1 o r Anfange der Cultur I 323ff. L a s c h Die
Finstemisse in der Mythologie und im religiosen

Brauch der Volker, Arch. f. Relig.-Wiss. Ill 97ff.),

daB den beiden Gestirnen durch irgend eine fremde
Macht, ein Ungeheuer Gewalt geschehe, ist in

heute der .drakonitische' Monat benannt ist, auch

Tannery Kech. sur 1'hist. de l'astr. anc. 182,

der jene Texte noch nicht kennt). Allein die An-
nahme , daB man das ,leidende ( Gestirn durch

Damonen bedroht geglaubt habe, wird vSllig auch
fur die fruhere Zeit gesichcrt durch die im ganzen

Altertum verbreitete und sicher uralte Sitte, dem
Gestirn durch Erzklang und lautes Geschrei gegen
den bOsen Damon zu Hilfe zu kommen, wie Ale-

<Triechenland und den andern Landern der antiken 60 xander Aphrod. probl. % 46 ausdriicklich sagt:
Kulturkeineswegsganz zu vermissen, wenn sie auch
mehr nur an gewissen Anzeichen hervortritt, die

besonders Letronne in seinem. Aufsatz .Opinions
populaires et scientifiques des aneiens sur lea

eclipses' Joum. des sav. 1838, 424f£ gesammelt
hat. Von den vier Homerstellen (II. XVI 567.
XVII 268. 367; Od. XX 356f.), die sich etwa
-als Sonnen-F. auffassen lassen, sind wenigsteus

xivovot %aXxov xai oibrjQov av&ga>?zot xavrsg d>g

Tovg Saiuovag dnieXavvovteg, ebenso Plutarch a. a.

0. 944 B xgorsTv sv rats exXeiytsotv Eiay&aotv ot

zihstoTOL xakxfbptaxa xai ysoqpov noiEtv xai itaxayov

kzti xag y«/dj, Die Zeugnisse sind gesammelt
von Letronne a. a. O. 430. Kohde Psyche *

319, 2. 365, 2; besonders bezeichnend ist die
Schilderung bei Tacitus ann. I 28, auch bei Mali-
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mua von Turin in der genannten Predigt; dazu
noch Manilius I 221 ff. Auch dieser Brauch hat

«ine ungemein weite Verbreitung auf der Erde;
im heutigen Griechenland hat ihn L. Ross noch
1844 erlebt (Politis bei Eoscher Selene 187).

Wie die Damonen, so kSnnen auch die Kiinste

irdischer Zauberer den Mond peinigen und ihn

vom Himmel herabholen. Diese Vorstellung ist

schon bei Aristophanes Wolken v. 749ff., bei Hip-

pokrates jr. iq?js vovaov 1 (v. Wilamowitz Griech.

Leseb. 272), im Gorgias des Platon p. 513 A,

dann bei Horaz epod. 5 , 45 u. s. sehr oft zu

finden; vgl. die Stellen bei Martin Rev. Archeol,

N. S. IX 179. Roscher a. O. 85ff.; auch Gundel
De stellarum appellat. et relig. Romana 124fE.

-Schon bei Aristophanes und Platon sind es die

thessalischen Weiber, die diese Zauberkraft be-

sitzen, aber freilich auch teuer biifien mtissen

^durch den Verlust ihres Augenlichtes , offenbar

nach dem Satz 6'f.wtov S/Aoira, denn Luna ist das

Auge der Nacht, vvxrog fytfia oder oy&al/iwg

schon detn Aischylos Pers. 428; Sept. 390. vgl.

weiteres bei Gruppe a. O. 380, 3). Dieses Marchen
,fur alte Weiblein 1

, wie es Kleomedes nennt

(p. 208, 4), hat sich sogar an einen speziellen

Namen, den der Aglaonike oder Aganike geheftet,

vgl. die Stellen o. Bd. I S. 824. Menander hat

den alten Glauben in seiner Komodie Bsx%6.h\

dargestellt (Plin. n. h. XXX 7). Noch bei Claudian

de bello Pollent. 235f. glaubt Stilichos Heer nicht

an die natiirliche Erklarung der Mond-F., sondern

an die Wirksamkeit thessalischer Zauberinnen,

•die das Gotenheer begleiten ; magorum carmina,
durch die nach dem Volksglauben der Mond de

eaelo deducitur, erwalmt Maximus von Turin in

-der zweiten seiner Predigten de def. lunae. Ein
rf. Vasenbild mit zwei Zauberinnen, die den Mond
herabzielien , bei Tischbein Engrav. Ill 44.

Roscher a. a. O. Taf. Ill 3. Reinaeh Rep.
d. vas. II 319, 2. Diese zauberische Tatigkeit

des Herabnehmens des Mondes , die bei Aristo

phanes, Platon u. a. als xa^a^sTv bezeichnet

wird , seltener als xardyetv u a. , lat. dedueere,

detrahere u. dgl., erklart den alteren Namen fur

ix?.Eiyjis, den Demokrit (frg. 161 Diels = Schol.

Apoll. Rhod. Ill 533, vgl. auch IV 59) mitteilt:

to xaAaiov (pm>To at <paouaxif}Eg irjv a€/.i]vijv xai
xov >}hor xafiaiQstv Si6 xai fif.%Qi twv Ay/io-

xoitov -/Qovoiv zio)J,oi xag zxlzitj'eig xaOaioeosig
ixdlovv. Die moderne Deutung des Kirkemar-
chens — die Zauberin Kirke als Mondgottin,
Odysseus als Sonnengott von ihr zuriickbehalten
(ein Jahr lang nach Homer!) — als Sonnen-F.
setzt eine sehr spat gewonnene Erkenntnis des

Wesens dieses Phanomens fur mvthenbildendeZeiten
voraus und ist schon darum unmoglich (die Lite-

ratur mitgeteilt bei Roscher Myth. Lex. II 1196).
Einen Fortschritt im astronomischen Verstand-

nis setzt (trotz Lasch a. a. 0. loOf.) die Erkla-
rung der F. als Kampf von Sonne und Mond
voraus; so ist des Aristipp scherzhafte Prophe-
zeiung in Plutarch. Dio 19 (nach Helikons Vor-
aussagung einer Sonnen-F.) und (ebenfalls von
einer Sonnen-F.) der Ausdruck des Livius XXII
1, 9 pitgnantemqm cum tuna solem zu ver-

stehen. Zusammenfassend lafit sich sagen, dafi

von den samtlichen Auffassungsweisen der F., die

Lasch a. a. 0., vgl. 143ff. , bei den verschie-

densten Volkern nachgewiesen hat, kaum eine im
Volksglauben der Antike fehlt, selbst der dritte

von seineu fiinf Gesichtspunkten nicht, Verfinste-

rungen des Gestirnes aus Trauer oder Schrecken

:

sole lugente rur die Sonnen-F. bei Christi Tod
sagt Maximus von Turin, hom. XXVIII 86, und
alle die spater anzufiihrenden Falle von Verfin-

sterungen beim Tod eines bedeutenden Mannes
gehflren hierher. Aus Entsetzen verlaBt die Sonne

lOihren Pfad in Versionen der Atreussage, woraus

zuletzt eine Sonnen-F. (Athen. VI 231 C) oder

(Hyg. fab. 258) gar die Prophezeiung einer

Sonnen-F. durch Atreus wird (Heib erg Nord.

Tidskr. f. filol. VII 12, 101); ferner beim Tod
des Caesar nach M. Antonius bei Joseph, ant.

XIV 309.

3. Religiose AbwehrmaBregeln. Wie
Geschrei und Erzklang den bosen Zauber zu

brechen suchten, so hSren wir gelegentlich auch

20 von Beschaftigung der griechischen und rfimi-

schen Priesterschaft mit dem als gefahrdrohend

empfundenen Phanomen. Bemerkenswert sind

daftir besonders die Angaben des Plutarch im
Nikias 23 (vgl. Diodor. XI II 12, 6 und dazu

Busolt Gr. Gesch. Ill 2, 1378, 2): die Seher

werden zasammenberufen, um Rat wegen der vor

dem beabsichtigten Abzug eingetretenen Mond-
F. zu geben; da Stilbides kurz vorher gestorben

ist, fehlt es an sachkundigem Ratschlag, wie der

30 Eseget Philochoros bemerkt ; daher sei das Zeichen

falsch gedeutet worden. Nach des ifyyrjirjg Auto-

kleides (Bd. II S. 2597) Vorschriften hatte der

rituelle Brauch eine Beobachtung xtbv sisqI i\Xiov

xai osktfvtjv em TQEig Jj/tEQas gefordert; der lib el-

beratene Nikias verlangt das Abwarten einer

ganzen Monatsperiode, ,als ob der Mond nicht

sogleich' nach Verlassen des Schattens .rein ge-

worden sei' (aJioxafraQfoiaav, s. o. S. 2331). Die

Kollegien der k£r\y*]xai haben sich also mit diesem

40 wie mit andern Himmelszeichen (Stengel Kultus-

altertumer 2 67) beschaftigt, und zwar, wie Philo-

choros beweist, trotz lange gefundener natiirlicher

Aufklarung des Vorgangs. Auch in Theben wer-

den vor Pelopidas letztem Auszug (Diod. XV 80.

Plut. Pelop. 31 ) die Seher bei der Sonnen-F. zu

Rat gezogen. Pindars Hyporchem ist offenbar fur

eine religiose Feier aus AnlaB der Sonnen-F. be-

stimmt gewesen. In Rom gehOren die F, zu den

prodigia (z. B. Liv. XXII 1, 8 usw.); ihrer und

50 eines Steinregens wegen ist die Stadt 34G v. Chr.

nach Liv. VII 28, 7 plena religionc, so dafi P.

Valerius Publicola zum dictator feriarum con-

stituendarum eausa eingesetzt wird. Einiges iiber

diese prodigia zuletzt bei Lembert Progr. Augs-

burg 1905, 22ff. Diese Beispiele mogen genugen
;

interessanter ist die Einwirkung wissensch^ftlicher

Aufklarung in dem Opfer, das nach Arrian. Ill

7, 6 Aleiander bei der Mond-F. vor der Schlacht

von Gaugamela, auf Aristandros Rat, darbringen

60 laBt : tUhe xfj xs osJ.rjvy xai xw> fjlioi xai zij yfj,

oxoiv zo e'gyov rovto Xoyog Eivai xar^t, also ein

auf richtiger Kenntnis des Naturvorgangs basie-

rendes Opfer (bei Plut. AVer. 31 etwas anders,

ajzooQTizot tivs? fcgovgyiai nnd Opfer an Phobos).

4. Beziehung des Vorgangs auf die

Menschenwelt. Der Schrecken, den Sonnen-

und Mond-F. erregten, ist fur alle Volker des

Altertums, Griechen, Romer, Perser, Gallier(PolyK
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V 78, 1), Makedonen (Koiiig Archelaos nach Seneca
de benef. V 6) usw. so vielfach bezeugt, daB es

unntftig ist, dafiir Belege zu sammeln. Am lehr-

reichsten 1st vielleicht Plutarch Nikias 23, der

an das Phanomen der Mond-F. — sie warschwerer
zu begreifen und auch darum . langer gefurohtet

als die Sonnen-F. — einen TJberblick der Ge-
schicbte der griechischen Aufkliirang kniipft von

Anaxagoras bis Platon (vgl. dessen Timaeus 40 CD).

84xtq>q (d. h. sQuqvEvs, Diodor. It 30, 3) der
Hellenen, der Mond als der der Perser bezeichnetr
und diesen daher der Sieg, den Hellenen die-

sxleiipiq verkundet, weil eine Sonnen-F. einge-

treten war; den gleichen SchluB Ziehen firr die

Mond-F. vor der Schlacht von Gaugamela die

agyptischen Wahrsager zu Gunsten Alexanders-

nach Curtius IY 10 , 6f. (umgekehrt Nechepso-
Pctos. 342, 49 H., desgleichen Lydus de ost. p. 18r

Es Lst aber nicht bloB der abnoimc Vorgang 10 14 W.2 Bouche-Leclercq L'astrol. gr. 339, 1).
„„ii,„j. j„. P-Uva ] -~ 1 -*- 1— T -'"T-j--- j-- .a™ Tj a g Schlacht und Sieg nach. Aristandros Deu-

tuug im gleichen Monat eintrcten muBten (Arrian.

Ill 15, 7), ist hei der Mond-F. verstandlich unci

laBt nebcnbei auch des Nikias Erwagung (s..o.

S. 2334) begreiflich werden ; freilich war auch die-

andere von Philochoros gegebene giinstige Ben-
tun g, fur (pevyovtEQ sei gerade die eirlxQvipig eirt

gutes Zeichen (Plut. Nic. 23), in diesem Fall mog-
lich.

Die nachstliegende Deutung jeder F. aber war

selbst, das Erlosohen des licben Lichtes, das den
Naturmenschen wie das Tier in Angst versetzt

(vgh die analogc Furcht des Naturmenschen beim
taglichen Sonnennntergang, Manilms I 66. Plut.

de lat. viv. 1130B, im Gegensatz zu Lucrez V
972); vielmehr kniipft sich iiberall, auch in Grie-

chenland, daran die Vorstellung eines ublen Vor-

zcichens und des Gotterzornes (Demobrit bei Sex-

tus adv. math. IX 24). Wir horen sehr zeitig

von solchen unmittelbar an das Ereignis ge- 20
kniipften Befirrclitungen. Archilochos heller Ver-

stand behandelt die Sachc offenbar am wenigsten

angstlich (frg. 74 Bgk.) wie spater Aristophanes

Wolken 584ff. ; er verlernt nur das Wmidern iibcr

irgend etwas fjbevraschendes, wenn am liellcn

Tag Zeus Nacht werden laBt. Die iibrigen Ly-
riker, die Plut. de fac. 19 und nach der gleichen

gelehrten Quelle (s. o. S. 2332) Plinius n. h. II 54

nennt (Mimnermos, Stesichoros, Kydias), sind ver-

immer die auf Tod oder Sturz eines groBen Mannes,
vor allem eines Herrschers. Usener (Eh. Mus.
LY 286f.) hat diese Vorstellung schon bei Homer.
II. XVI 567 und XVII 268 (Tod des Sarpedon
und Kampf nm Pati*oklos Lciche) entdeckt; die-

gleiche Ideenverbindung bringt den Tod des Ear-
neades mit einer Mond-F., den des Romulus und
des Caesar mit einer Sonncn-F., den des JS'erva mit
einer historisch nicbt nachweisibaren Sonnen-F. in

loren ; aber Pindar bietet in seinem Hyporchem 30 Zusammenhaug, Proklos Tod geht cin Jahr vorher
gleich uberraschond vollstandig die ganze Iieihe

fast aller moglichen und auch spater ublichen

Deutungen des Ttdyxotvov rsg«s, das ibn allerdings

die ernste Fassung nicht verlieren liiBt. Meteoro-

logische Vorgiinge wic Mifiwachs, Frost, Schnee,

nassen Sommer, Uberschwemmung. Sintilut, aber

auch Krieg und ordoiv ovlo/nsvav — all das kann
dieses od/na bedeutcn. Die spatere Auffassung, wie

sic gelegentlich auch bei Historikern sich kund-

(Marinus vita Procli c. 37) eine totale Sonnen-F.
vovaus; die Parallele zwischen Christi Tod und der

wunderbaren Sonnen-F. ruht auf eben dieser An-
schauung. Dion berubigt mit der gleichen Vorstel-

lung seine durch eine Mond-F. beim Auszug gegen
Dionys geangstigten Mannscbaften (orjitalvsiv yaQ
to datf.t6viov £tt?*etynv rtvoc, rxav hii(pavorv

}
und

der .Glanzcndste' ist eben Dionys, Plut. Dio 24);.

Pclopidas wird vor dem Auszug gegen lason ge-

gibt, bofiirchtet die gleichen Dinge (beispielshalber 40 warnt wegen der Sonnen-F., die offenbar ein hiinm-
noch bei PhilostorgiosXII 8 als Folge einer Sonnen
F. IMirre und grofies Sterben, und vieles bei

Astrologen). Das gemeinsarne Scblagwort, das

diese avt.uid&eta zwischen Erde und Himmel (Diog.

Laert. IV 64) bezeichnet, 1st eben fhXe^ih;:

das Versagen des gewohntcn himmlischen Lichtes

Iliflt ein Versagen der im Irdischen. wirkenden
Krafte erwartcn, sodaB dann Feindlicbcs uber-

hand nehmen kann. Die gegen Tiberius meu-

liscbes Zeichen ztp6g avdoa ?.a
t

ujtg6v sei (Plut.

Pelop. 31); und wenn Kaiser Claudius die Sonnen-
F. an seinem Geburtstag 45 n. Chr. offent-

lich voraussagen liiBt, nebst der astronomischen

Begriindung (Cass. Dio LX 26, 1), so soil damit
naturlich der Deutung auf fiamUcos e'xleiyug die

Spitze abgebrochen werden. Vgl. noch fur Per-

seus von Makedonien Plut. Paull. 17, fur Gor-

dian III, Hist, aug. Gord. Ill 23, 2, fur Licinius

ternden romischen Soldaten" bei Tac. aim. I 28 50 Aurel. Vict, Caes. 41, 7 (wenn Tarutius und Dionys.
Ziehen ganz unmittelbar die Parallele ; mites ra-

tionis ignarus '-men pracsentiiim aecepit, suis

(aboribus defecthnem sideris adsimulans; und
wie beim Thyestesmahl sich die Sonne abkehrt

(z. B. Lncan. I 540tf.), so furchten diese Meuterer

sua facinora aversari decs. Wenn zwei Heere
sich in Sehlachtordnung gegemiberstehen, so mufi
die etwa eintretende Sonnen- oder Mond-F. dem
einen oder andent Ungliick bringen, ovu^oqojv

Hal. II 56 auch die Empfangnis des Romulus mit
einer Sonnen-F. in Bezielmng bringen, so ist das

nur chronologische Kimstelei). Die christliche Lehre

hat naturlich mit diesen Anschauungen nicht so-

fort zu brechen verrnocht und auch ihrerseits in

diesen Vorgangen signa immimntis irae dei

(Tertullian. ad Scap. c. 3, wie bei Tacitus eae-

(estis irae) oder venturum iudicem (Hieron. ad
Pammach. c. 42) gefiirchtet ; Entsetzen fiber un-

xivtov fisyaXwv ex, i)sov ysvousvov oyiisTov (Plut, 60 schuldig vergossenes Blut als Ursache der Sonnen-
Nik. 23); hier kommt dann von orientalischer

Seite her die astrologiscbe Geographic zu Hilfe,

die in Keilschriften friihe bezeugfc ist (Anz Ur-
sprung des Gnostieismus 66f. Winckler Preufi.

Jahrb. CIV 234. 251f. Gnnkel SchQpfruig und
Chaos 9). So wird von den fidyoi, die Xerxes
vor dem Zug gegen Griechenland befragt, nach
Herod. VII 37 die Sonne ganz technisch als jigo-

F. bei Gregor. Tur. II 3. Noch im 14. Jbdt. ent-

steht wegen einer Sonnen-F. Aufruhr gegen den
Herrscher von Trapezunt bis zur Gefahr der Stei-

nigung fur ihn , Catal. cod. astr. VII 152; nnd
wahrscbeinlicb lielien sich die Belege auch aus
dem Mittelalter and der Eenaissance hanfen.

5. Spezifiach astrologische Deutung.
Die Beziehung des Vorgangs am Himmel auf das-
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eigene Schicksal ist nur ein Einzelfall eines un-

endlich weit verbreiteten , well in der mensch-
lichen Natur gegriindeten symbolisierenden Be-

diirfnisses ; sie bedarf eben darum keines Systems

als Grundlage, was zum Schaden historischer Er-

kenntnis neuerdings vielfach verkannt wird. Wohl
aber hat die Astrologie hier, bei dem Vorgang
der Sonnen- und Mond-F., unmittelbarer an das

allgemeine BewuBtsein sich halten konnen, als sie

es sonst in ihrer unerfreulichen Gelehrsamkeit 10

tun konnte. So sind ihre an die F. gekniipften

Prophezeiungen denen wenigstens zum Teil ganz

ahnlich, die etwa die Soldaten des Dion oder

die Meuterer gegen Tiberius durch aus kunstlos

sich zurecht gemacht haben; auffallcnd nahe

stehen ihr die bei Pindar. Es handelt sich zu-

meist um Tod des Herrschers oder sonst eines

grofien oder ,glanzenden ( Mannes, um MiBwachs,
Hungersnot, Pest, Krieg, Aufruhr und Stadte-

zerstOrung; ein Hof um den Mond bei Gelegen- 20
heit der F. deutet auf Belagerung usw. Solche

Auslegungen der Sonnen- und Mond-F. mr jeden

Monat des Jahrs hat das Grundwerk der grie-

chischen Astrologie, das des Nechepso-Petosiris

(um 150 v. Chr.) gegeben (das betreffende Kapitel

jetzt nach Hephaistions [I 21] und eines Anonymus
Ausziigen am vollstandigsten Catal. cod. astr.

VII 129ff.; der von Hertlein Herm. VIH 173ff.

lierausgegebene Text — angeblich von dem By-

zantine r Leo dem Weisen — ist in Wirklichkeit 30

direkt aus dieser Quelle geflosscn; indirekt wohl
auch der Anonvmus in Ludwichs Mas. p. 122).

Weiteres z. B." Catal. Ill 49f. V 1, 55 (f. 209 v);

Ptolemaios hat Tetrab. II 10 dariiber gehandelt,

darnach und nach andern Quellen Lyd. de ost. c. 9.

Vgl. Bouche-Leclercq a. O. 34811'. Frappierend

ist die genaue Analogie, die die babylonischen Ver-

finsterungstafeln (Sayce Transact, of the Society

of Bibl. Archeol. Ill 145ff. Bouche-Leclercq
a. O. 45ff. Virolleaud Ztschr. f. Assyriol. XVI 40
201ff.) zu den griechischen Donnerbtichern wie

denen des Nigidius bei Lydus de ost. c. 27 bieten;

das erklart sich jetzt durch F. X. Kuglers Ent-

deckung, daB auch diese babylonischen Tafeln

von atmospharischen, nicht von astronomi-

schen Vorgangen handeln (ZDMG LVI 60ff.).

—

Zur Literatur fiir 2— 5 fuge ich noch A. G. Walch
De superstitione veterum circa defectum Lunae
1775, mir unzuganglich.

6. Die astronomische Beschaftignng 50
mit den Finsternissen bei den Babylo-
niern und Agyptern. In der Frage, ob die

Babylonier eine wirkliche Erkenntnis des Wesens
der Sonnen- und Mond-F. gehabt haben, ist zur

Zeit bei der UnsicheTheit vieler Grundlagen noch
Zuriickhaltung geboten. Die Aufrlndung gewisser

wichtiger Perioden fiir die Wiederkehr der F.

durch die babylonischen Asfcronomen ist unzwei-

felhaft (s. dariiber S. 2339) ; aber trotz der genauen
und jahrirondertelangen Beobachtungen , die das 60
voraussetzt, hat einer der besten Kenner der Ge-

schichte der Astronomie, P. Tannery, es durch-

aus fur mOglich gehalten, daB sie die wahre Natur
der Eklipsen nicht erkannt baben (Bechercb. 182),

so wenig er das Gegenteil ausschliefien wollte.

In Bezug auf die Sonnen-F. ist ein nanptsacb.-

licher AnstoB neuerdings weggeschaffib, die von

Virolleaud (s. oben) edierten and ftbersetssten

Paiay-Wlssown VI

Terfce und andere der gleichen Art; sie geben

astrologische Deutungen fur die Sonnen-F. an
verschiedenen Tagen der einzelnen Monate , in

der Kegel fiir den 1„ 9., 11., 13.— 16., IS., 20.,

21., 28.— 30. Ware von einemMondjahr und von

wirklichen Sonnen-F. die Rede, so miiBte mit

Bouchd-Leclercq a. O. 47f. hier ein unge-

heuerliches Armutszeugnis fiir die babylonischen

Astrologen gefunden werden, denn die Sonnen-

F. kann sick ja nur bei Neumond ereignen. Allein

hier kann es sich, wie Eugler a. O, gezeigt

hat, nur um atmospMrische Vorfinsterungen durch

die in Mesopotamien sehr gefiirchteten Gewitter-

sttirme handeln (ganz- und sogar zweitagige Ver-

finsterung auch bei dem Anonymus in Ludwichs
Max. p. 123, 3 beachtet). Ein positives Zeugnis

dafiir, daB die Babylonier die Ursache der Sonnen-

F. kannten, scheint nicht vorzuliegen ; wenn indes

die Arigabo des Herodot VII 37 iiber die Deu-

tung der Sonncn-F. durch die persischen Magier

(s. 0. S. 2335) als historisch gelten durfte, so wiirde

die Frage beantwortet sein, ob man im Orient

zur Zeit der Perserkriege iiber die Ursache der

Sonnen-F. klar war; denn die Deutung ist nur

dann uaheliegend, wenn bei der Sonnen-F. so-

zusagen der Mond als der Sieger gilt. Fiir die

Mond-F. haben wir zwei sich widersprechende

Traditionen bei griechischen Schriftstellern. Nach
Diodor. II 31, 6 haben die ,Chaldaeer' gewuBt,

daB dor Mond fremdes Licbt hat und daB er die

Eklipsen durch den Erdschatten erfahrt, also dar-

iiber ,Ahnriches wie die Griechen' gelehrt. Dabei

aber haben sie die Erde fiir oxayoEibrj xal xoD.iqv

erklart, so daB ihnen jeder ScbluB aus der Ge-

stalt des Erdschattens feme gelegen haben muB

;

sie haben weiter nach der seltsamen Angabe Dio-

dors II 30, 5 die Sonnen- und Mond-F. aus den

Bewegungen der funf Planetcn vorhergesagt, was
auf eine rein astrologische Yoraussage oder aber

auf eine scblechte Wiedergabe durch Diodor

schlicBen lafit. Anderes hat dagegen der Priester

des Bel, Berossos, gelehrt (Aet. Plac. II 25. 29.

Yitruv. IX 2, besonders Kleomedes II 4 Anf.).

Darnach ist der Mond balb feurig (rj/ittxvQog),

halb dunkel, hat eine Drehung um seine Achse

und wendet abwechselnd immer andere Teile der

Sonne zu, beleuchtete oder unbeleuchtete. Gegen
diese Erklarung der Mondphasen hat Kleomedes,

d. h. wohl Poseidonios, ausdrucklich bemerkt, daB
Berossos dabei nicht in der Lage gewesen sei,

zu zeigen , wie die Mond-F. geschehe ; denn ein

Mond mit eigenem Licht miisse naturlich im
Schatten der Erde gerade noch leuchtender statt

verdunkelt werden. Wir lernen daraus, daB auch

nach Berossos die Mond-F. durch den Erdschatten

verursacht wurde; wie weit wir aber hier Beein-

flussung durch die griechische Philosophic aus-

schlieBen konnen, bleibt ungewiB.

Es muB fraglich heiBen, wie weit wir iiber-

haupt derartige theoretische Betrachtungen bei

den Babyloniern in fruherer Zeit suchen diirfen

;

ihre Starke lag offenbar, wie Ginzel neuerdings

mit Becht betont hat, in der ausgedehnten Em-
pirie, zu der sie durch das astrologische Bedurfnis

gezwungen wurden. Der Vorzug, den diese em-

pirische Himmelsbetracbtnng mit sich brachte,

ist die Sammlung von sicherlich jahrhunderte-

langen Beobachtungen, die die Entdeckung ge-

74
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wisser Perioden ermtfglichten , durch welclie

sich die F. vorheisagen liefien. Diese Perioden

aind zunachst der Saros (uber den Namen, eigent-

lich nur = Periode, vgl. Suidas s. v. Ginzel
Handb. d. Chronol. I 129), eine Periode von 223
synodiscbenMonaten = 6585 1/3 Tagen = 18 Jahren
IOV3 Tagen, innerhalb dessen sich die F. unge-

fahr wiederholen (Genaueres uber den Grad von
Wahrscheinlichkeit, den man mit dieser Periode
filr die Voraussagung von Mond- und Sonnen-F. 10

erreichen kann, bei Newcomb-Engelmann
Popul. Astronomie 2 27f.). Fiir ein einzelnes Land
oder einen bestimmten Ort lassen sich die Sonnen-
F. mit weit mehr Aussicht auf Erfolg auf Grund
der dreifachen Sarospcriode = 54Jahre 31Tage
vorhersagen , die Ptolemaios und Geminos i§e-

hypog — ganze Schwenkung nennen ; Ptolemaios

verweist Synt. IV" 2 darauf, dafi die hi naiaio-

tsqoi unter den alten Mathematikern diese Pe-

riode angewendet haben, um mit ganzen Tagen 20
zu rechnen. DaB diese Periode ,seit alten Zeiten'

durch Beobachtung gefunden war, bemcrkt auch

Geminos (isag. c. 18 p. 202, 6 M.) und schreibt

sie (p. 204, 16) den Cbaldaorn zu. Zu erklaren

bleibt freilich, daB Diodor. II 31, 6 erklart, daB
sie iiber die Sonnen-F. do&Evsardvag ajzodsi&is

qeegovxsg ov ro?.ft(oot jigolsyEiv ovd' dxgtflaig vjtsg

zavzrjs 7tEQiyQa<psiv zovg -/govovg. Die Bestimmt-
heit von Diodors Ausdruck sieht nicbt nacb Er-

findung aus, kann auch nicht als blofie .Meinung' 30
abgetan werden; sie la fit sich ganz wohi ver-

stehen, selbst wenn man sie nicht auf eine Zeit

zuriickfiihrt, wo der fiir die Vorhersagung von
Sonnen-F. ungemein brauchbare il-F.?aya6$ noch

nicht bekannt war (er ergibt zwar fiir 128 Sonnen-
F. in Kleinasien von 900— 1 v. Chr. nicht weniger

als 95 Treffer, Ginzel Handb. d. Chronol. I 43;
aber ein voiles und sicheres Gelingen der Vor-

aussage war doch nicht erreicht). Seit wann sie

aber den s^ehy^og kannten , ist wohl kaum er- 40
mittelt; das 01 srt na?.aioTF.goi des Ptolemaios

weist jedenfalls auf eine Zeit vor Eudoxos zu-

riick. Ein direktes Zeugnis von Nichtein-
treten einer vorausberechneten Sonnen-F. liefert

ein keilschriftlicher von Smith entdeckter Be-

richt eines Hofastronomen aus dem 8. Jhdt., in

welchem gleichzeitig das Eintreten einer voraus-

berechneten Mond-I\ gemeldet wird, nebst den
daran sich kiiiipfenden Vorzeichen fur die be-

nachbarten Lander (mitgeteilt in Ubersetzung in 50
Abbandlungen z. Gesch. d. Mathem. I LI 8 7 7] 120.

Tannery Pour Thist. de la science hell. 57).

Sole-he Erfahrungen konnten wohl vorsichtig

machen ; und auch die Beobachtungsverhaltnisse

sind bei den Sonnen-F. fur den antiken Beob-

achter weit ungiinstiger. Ginzel (Spez. Kanon
der Sonnen- und Mond-F. 265. 270) ist geneigt,

auch die Kenntnis der Kallippischen Periode, die

ebenfalls iiir die F.-Vorausbestimmung sehr giin-

stig ist, bei den Babyloniern anzunehmen. Die 60
genauen keilschriftlichen Tafeln des Mowllaufs
aus dem 2. Jhdt. v. Chr., die F. X. Kugler
Die babylon. Mondrechnung (Freib. 1900) ver-

standlich gemacht hat, ergeben far die Mond-F.
eine systematische Vorausbestimmung auch der

GroBe, fur die Sonnen-F. dagegen nur wenig
(S. 157). Wenn in dieser Zeit die babylonische
Astronomie sich anscheinend von der Astrologie

emanzipiert und groBe wissenschaftliche Port-

schritte gemacht hat, so mufi — entgegen der
friiher auch von mir gebilligten Abweisung eines

Einflusses der Griechen auf die spate babyloni-
sche Astronomie (Kugler 52ff., vgl. Boll Sphaera
198 Anm.) — der von Bidez (Berosse et la grande
anmle, Melanges P. Frtfdericq 1904, 18, vgl. auch
schon Bouche-Leclercq a. 0. 37, 2) gegebene
Hinweis gewtirdigt werden, daB im 3. und 2. Jhdt.
v. Chr. auch auf diesem Boden die griechische
Wissenschaft und Philosophie einzog, der Stoiker
Archedemos im 2. Jhdt. in Babylonien eine Schule
griindete und schon frilhe im 3. Jhdt Antiochos I.

Soter den Kultus des Nebo, des babylonischeh
Herme3, forderte, des Gottes von Borsippa, wo
die Astronomie von den Priestern gepflegt wurde
(Strab. XYI 739); Seleukos von Seleukeia, der
nlimliche, der des Aristarch von Samos kuhne
heliozentrische Hypothese aufnahm, ist nach Stra-

bons Zeugnis (ebd.) ein ,Chaldaer' gewesen; der
EinfluB der gricchischen Wissenschaft auf die
Einheiraischen ist also ebenso gut bezeugt, wie
der der babylonischen auf Hipparch durch die

von ihm bentitzten babylonischen Aufzeichnungen
iiber F., von denen wir jetzt eine bereits grie-

chisch und keilschriftlich besitzen (Ptolem. Synt.
V 14 und Op pert Ztschr. f. Assyriol. VI 104.

Ginzel Spez. Kanon 258). Im iibrigen vgl. uber
die babylonische F.-Bercchnung und Beobachtung
noch Ginzel inLehmanns Beitr. z. alt. Gesch.

I 193ff. 37 off. Die aus Keilschriften bekannten
historischen F., die ich unten in Abschnitt 12
nicht anfnhre, hat C, F. Lehmann in Ginzels
Spez. Kanon 235ff. bearbeitet; mit wesentlichen
Zusatzen sind sie aufgefuhrt. in Ginzels Hand-
buch d. Chronol. (1907) I 134ff. Sie beginnen
mit dem 8. Jhdt. v. Chr.; die alteste ist eine

totale Sonnen-F. vom 15. Juni 763. Die alteren

lassen alle den Schrecken erkennen, den die Er-
scheinung verursachte; am merkwiirdigsten ist

die Erwahnung der ,vielen Zauberinnen' dicht

neben der Meldung einer Sonnen-F. (nur atmo-
spharisch ?), die an oben Gesagtes iiber gricchi-

schen Aberglauben erinnert.

Auf agyptischem Boden ist bis jetzt von

F.-Aufzeichnungen nichts gefunden worden (iiber

eine nicht eingetroffene Yoraussagung einer Mond-
F. Ginzel Spez. Kanon 260). und bei Ptolemaios

rindet sich ebenfalls keuie Spur, daB er oder einer

seiner Vorgiinger irgend welche beniitzt hat (Gin-
zel Chronol. I 153}. Unter den heiligen Buchern,
die der dinoaxojiog bei Clem. Alex. Strom. VI 35,

4 in Handen hat, ist keines uber Sonnen- und
Mond-F. Diodor versiehert (I 50) allerdings, daB
die Priester von Theben die Sonnen- und Mond-
F. genau erforscht zu haben glaubten und xaza

Hfqos, also wohl auch ortlich, dariiber Voraus-

sagungen machten ; aber der Gewahrsmann, ziem-

lich sicher Hekataios von Teos, ist sehr frag-

wurdig. Noch viel iibler steht es natiirlich um
die 373 Sonnen-F. und 832 Mond-F., die, offen-

har nacb Aufzeichnungen agyptiscber Priester,

in den 48863 Jahren von Hephaistos, Neilos Sohn,

bis Alexander d. Gr. sich ereigneten (Diog. Laert.

prooem. 2). Hoffentlich sind nicht eben jene
Sonnen-F. von dera durch die Coma Berenices be-

riihmten Hofastronomen und Freund des ATChi-
medes Konon gesammelt worden, der nach Seneca
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nat. quaest. VII 3 diligms et ipse inquisitor defe&-

tiones solis servatas ab Aegypttis eollegit. Das

tiefe Schweigen der ganzen alexandrinischen Wis-

senschaft fiber die Sammhing und irgendwelche

sonstige agyptische F.-Beobachtung bleibt, trotz

Lepsius Einleit. 58f., recht sehr verdachtig. Dafi

der agyptische Himmel fiir Beobachtungen un-

giinstig ist, bezengen moderne franzbsische Astro-

nomen, s. Schaubach Arch. f. Philol. VIII 82f. _ . v „

Agyptische xeaosvrfQia , Spielbretter zur Veran- 10 tikcrn mit Eecht nicht aufgenommene) Uberlie-

scheibe zu erklaren wufite (Aet. Plac. II 24. 28),

bleibt hochst zweifelbaft; direkt in Widerspruch

zu Eudemos steht die ebd. 29 uberlieferte (aber

nur bei Stobaios erhaltene) Hereinziehung seines

Natnens in die richtige Erklarung der Mond-F.,

die Eudemos erst durch einen Spateren gefunden

sein lafit (s. u.). Das unsichere Tasten der Nach-

folger des Thales wiirde schwer verstandlich, wenn
man diese (darum von Diels in den Vorsokra-

schaulichung derBewegungen und Verfinsterungen

von Sonne und Mond bezeugt Eustath. Od. p. 1397,

vgl. Oiyrh. Pap. Ill 141. Wenn der agyptische

Mythus von Horos, dem Set in Gestalt eines Eber3

ein Stuck seiner Augen ausreifit, worauf der

Mondgott Thoth hinzukommend ,das Horosauge

fullt', auf die Sonnen-F. zu deuten ist (so Ed.

Meyer in Roschers Lexik. d. Myth. I 2745; ganz

ahnliches schon bei Plut. de Is. c. 44), so wiirde

feiung anerkennen wollte. Vollig vom Wahren

ab fiihrt Anaximanders Erklarung (Verstopfung

der Offnungen seiner Feuerrader); wenu Simpli-

cius de caelo p. 471, 8 H. sich vorstellt, er werde

seine Messungen von Grftfie und Abstand der

Hirnmelskcrper wie Spatere an die Beobachtung

von Sonnen- und Mond-F. angelehnt haben, so

ist das handgreiflich falscher Analogieschlufi. Xe-

nophanes hat vermutlich die F. wie die tagliche

er in merkwurdiger Weise ein Stiick Beschreibung 20 mXeiytt? fur ein zeitweiliges ErlCschen der bren-

des Phiinomcns (Konjunktion von Sonne und Mond)

mit ganzlicher Verstandnislosigkeit fiir die wahre

Ursache verbinden.

7. Die Erkenntnis der nattlrlichen Ur-

sachen der Finsternisse bei den Griechen.
Zwei Gesichtspunkte sind es, die notwendig ge-

wonnen sein miissen, ehe Sonnen- und Mond-F,

erklart werden konnen : erstlich die Erhelkmg
des Mondes durch die Sonne und ferner der Ge-

nenden Dunste gehalten, die er in den Gcstirnen

sah, und vielleicht, wie Tannery (a. 0. 132)

vermutet, den Beweis fur die Tatsache des Er-

lGschens gerade in den F. gefunden (anders frei-

lich H. Bcrger Ber. Sachs. Ges. 1894, 44ff.,

aber vgl. Diels Doxogr. p. 141). Heraklits pri-

mitive Erklarung, wonach Sonne und Mond durch

Zuwendung der dunklen Seite des nachenartigen

Gestirns sich verdunkeln (ahnlich Alkmaion, Heka-

danke an die Moglichkeit der Bedeckung oder30taios, dann der Sophist Antiphon und nach dem

Beschattung eines Gestirns durch ein anderes, —«-».-i*™ 0™;^^™. kqo o« „„„», ura+™_

also eine gewisse Kenntnis der relativen Entfer-

nungen dieser Gestirne. Sobald diese bciden Vor-

aussetzungen gegeben sind, wird der nicht mehr

religiOs befangene Geist rasch die Erklarung der

F. gewinnen konnen. Wcm nun freilich die Ebre

zukommt, diese Erklarung zuerst gegeben zu

haben, ist bei der Art unserer Uberlieferung schwer

mit Sicherheit zu sagen. Schwerlich schon Thales,

zweifclhaften Bericht Doxogr. 582
1
26 auch Metro-

dor von Chios), hat einige Ahnlichkeit mit der

von Berossos als babylonisch vorgetragenen.

Nur bei ein em sonst um die Astronomie wenig

verdienten Vertreter der alteren Naturphilosophie

ist ein wesentlicher Fortschritt zu finden: bei

Anaximenes. Nach ihm kreisen yecoSeis (p-vomg

mit den Sternen um (Hippolyt. 5); sie konnen

doch wohl nur den Zweck gehabt haben, die F.

obgleich dies neuerdings Sartor ius Entwicklung 40 durch Bedeckung zu erklaren, also im Prinzip

der Astronomie bei den Griechen (Diss. 1883) 22 richtig (Gomperz Gr. Denker I 49). So lAflt

' " ' ' ' "^ " " -—^
sich viellcicht auch Eudemos gewichtiges, uns

aber leider nur aus dritter Hand (Theo Smyrn.

198, 14 H.) bekanntes Zeugnis verstehen, daB "Ava-

und Hultsch (0. Bd. II S. 1832) augenommen
haben, der fur Thales zum Teil aufierst freigebigen

doxographischen Tradition folgend (Zusammen-
stelhing bei Zeller I 1& 183, 2). Nach einem

Zeugen von entscheidendcr Bedeutung, Eudemos
(frg. 94 Speng.), gebiihrt ihm der Ruhm, dafi er

£VQe 7zg(bTo; -rpuov f'kIei^iv {ehXsiynv codd.). Jenes

£vqf, wird, wie sich aus zwei andem Zitaten

gtuevqs (evQ£ .T.o&iTo?) ort fj oelrjvrj ex zov -qllov

?.yjEi to (pais *«< riva xqotzov ix?*ei?tei. Denn
eine Erklarung der Mond-F. durch den Erdschatten

ist bei des Anaximenes Vorstellung von der Erde

als breiter Platte und von der nur seitlichen Be-

der gleichen Eudemosstelle ergibt, nur die be- 50 wegung der Gestirne kaum denkbar. Andcrcr-

kannte Voraussagung der Sonnen-F. von 585 be-

zeichnen sollen ; er hatte nach Herodot. I 74 zijv

fiETaXXayrjv tavTt]v rfj; ijfiEgri; den Ioniern inso-

weit vorausgesagt, daB er als Grenze eben jenes

Jahr bezeichnete, in dem sich die Sonnen-F. dann

wirklich ereignete (fiir das hiooutzeiv bewunderte

ihn auch Xenophanes, frg. 19 D.). Er muB also

eine F.-Periode gekannt haben, und zwar, da

griechische Beobachtungen vor ihm nicht vor-

seits empfiehlt es sich durch den Zusammenhang
nicht, mit Tannery 153 'AvaZ-ayogag statt 'Ava-

£tfiEvr)s einzusetzen (die Theonstelle zeigt ubrigens

auch betreffs Anaiimandros die deutlicheSpur leicht-

fertigen Exzerpierens ; ist vielleicht fiir Eudemos

riva TQOTtov ly.Xf,iJiEi (0 -tjXiog) anzunehmen, so

daB Sonnen- und Mond-F. in gleicher Weise als

Bedeckung, die eine durch den Mond, die andere

durch lichtlose Korper erklart wurde?). Die

lagen , notwendig aus orientalischen Traditionen 60 Kenntnis der Beleuchtung des Mondes dnrch die

(Tannery Science hell. 57ff. Ginzel Spez. Ka- Sonne steht absolut sicher (trotz Tannery 210)

non 171); sein Vertrauen fOrderte wohl, daB er fiir Parmenides (frg. 14. 15, wohlerhaltene Verse,

die einen Saros fraher liegende Sonnen-F. von zu denen Diels Parmenides llOff. zu vgl.); aber

603 in Agypten selber gesehen und vielleicht von ihm mochte man am wenigaten diese grundlegende

alterem Eintreffen der Voraussagung nach dem Entdeckung zutrauen. Ob er sie aber von Ana-

Saroa gehOrt hatte. Ob er aber den Mond schon ximenes oder von Pythagorean hat, tOnnen wir

von der Sonne beleuchten He8 und die Sonnen- nicht entscheiden. Von Sonnen- und Mond-F. ist

F. durch das Vortreten der erdartigen Mond- in unseren Resten nicht die Rede. Schlimm
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ist es fur unsere Erkenntnis auch hier, daB wir sich ganz tlar aus Olympiodor meteor. 67, 3&
die Pythagoreischen Lehren kaum zu datieien ergibt, durch den Augenschein bei Mond-F. be-
vermogen. Wir ho'ren, daB Pythagoras oder ,die wiesen geglaubt, wo die oft gltihend rote Parbe
Pythagoreer' die Beleuchtung des Mondes {xai- des Mondes stets besonders auffiel (s. u. S. 2350)
oTtxQoeidh oayfia Aet. II 25) durch die Sonne (II und den Mond als gliihende Kohle erscheinea
28), die Erklarung der Sonnen-F. als Bedeckuug liefi (to yag Vdtov avrfjg <pcog avftgaxwdsg iortv
durch den Mond (II 24), die der Mond-F. durch <hg dqlol ytuv i) sxletyng [ElUvytg codd.] amy?
den Erdschatten gelehrt haben (II 29 unter Be- Olympiodor; auch wv to ?ra#o£ vizoq>aivet ri
rufung auf Aristoteles und Philippos von Opus. okwqov Aet. II SO so zu verstehen: ,deren Zu-
Aristot. de caelo II 13, 293 b 21). Nach Aet. 10 stand der durch die Erde beschattete Mondteil
II 29 erklaren sie die Mond-F. aber auch avti- kenntlich niacht' ; oxtspog rojtog im gleichen Sinn
<Pq6,£bi trjs avtiyrfrovos , nach Aristoteles dagegen z. B. Plut. Nic. 23; to gxisqov Kleomed. p. 198,.
,einige' durch die ixixQoo-ftqotg mehrerer von der 2. 8; zu av&Qaxaideg vgl. Xenophanes Aet. II
Erdebedeckter und daheruns unsichtbarerKorper: 13 aWpa ava^coxvQuv vvktojq xaftaneQ rove Sv~
damit wollten sie nach Aristoteles Bericht die d-Qaxag und besonders Plutarch de fac. 933 F:
groBcrc Zahl der Mond-F. gegeniiber den Sonuen- die F. zeigt aal fidhaxa rrjv oelrjvqv aargov %
F. erklaren, liefien also die Sonnen-F. offenbar jivq ovoav • ov yag eon Tiavxelaig afykaq sv xatg
nur durch Vortreten des Mondes entstehen (die ixfeiysaiv , alia Sioxpatvsi xiva xQoav av&Qax<a~
Annahme ernes Einrlusses des Anaxagoras auf br} xai ftloavgav, fjzig idiog ianv avtrjg). Anderer-
diese Pythagoreer — so Zeller 5 425 — ist an- 20 seits gibt es aber Mond-F., bei denen tatsach-
gcsichts des Anaximenes unnotig). Leider wissen lich der Mond vo'llig verschwindet (Beispiele von
wir auch nicht. wer zuerst den SchluB von der 1601, 1642, 1816 — dam als selbst fur Fernrohre-
Rundung des Erdschattens bei den Mond-F. auf unauffindbar — Humboldt Kosmos III 499)':

die Kugelgestalt der Erde (Aristot. 297 b 24) solltediealteAnaxiinenischeHypothese(Bedeckung-
zog, so gerne man das auf Pythagoras zuriick- des Mondes durch andere dunkle Korper) deshalb
fiihren mochte (vgl. Berger Gesch. der Erdk. von Anaxagoras beibehalten worden sein? Von
II 3f. Gomperz I 91). So bleibt hier gerade Leukipps bo^ai iiber die Sonnen-F. ist infolge der
am entscheidenden Punkt cine dunkle Stelle. Verwirrnng bei Diog. Laert. IX 33 nur die Notiz.
Von Pannenides empfing Empedokles dann seine brauchbar, cr habe die groBere Haufigkeit der
Kenntnis der Beleuchtung des Mondes durch die 30 Mond-F. aus den /ungleichen Kreisen' des Mondes-
Sonne (frg. 45 wOrtlich. an Parmenides frg. 14 erklart; also wohl der freilich unhaltbare Ver-
angelehnt); woher er aber das auffallend klare such einer Erklarung aus einer Veranderlichkeit
Verstiindnis der Sonnen-F. frg. 42 hat, wenn nicht der Mondbahn, die dann jedesmal fur die Oppo-
eben von den Pythagoreern , wissen wir nicbt. sition, nicht fur die Konjunktion eintreten mufite.

Ob in den bei Plutarch leider verlorenen Versen Demokrit, der sicher iiber Mond-F. gesprochen
(de fac. 925 B) die richtige Erklarung der Mond- hat (frg. 161), hat des Anaxagoras Meinung fiber

F. stand, scheint mir keineswegs unzweifelhaft. den Mond als dtanvQov acJ,«a geteilt (Aet. II 25.

So bleibt nun fiir Anaxagoras nicht ohne 30. Olympiod. a. a. O.) und die gleiche Konse-
starken Vorbehalt die ,unsterbliche Ehre', die quenz gczogen, was auch die richtige Erklarung-
wahre Erklarung der Mondphasen und F. zuerst40der Mond-F. durch den Erdschatten voraussetzt.

gegeben zu haben, die ihm freilich schon das Diogenes von Apollonia endlich hat das Problem
Altertum teilweise zusprach (Hippol. I 8. 10 ovwq der F. getreu seinem Prinzip aus dem Gegensatz,
a(pd>otos TtfjoJtoz ta mpt rag ixleiipEtg xal %ovg von warmer und kalter Luft erklart (Act. II 23,
<pcoxiGuovg\ Plutarch. Nic. 23, s. o. S. 2330, ist viel- 4), so dafi die Abweichung von Anaximenes und
leicht richtiger). Es ist nach unserer Uberliefe- Anaxagoras sich vollstandig begreift. — Vgl. zu
rung jedenfalls die Moglichkeit zuzugeben, daB dem vorstehenden Abschnitt noch Letronne (a.

er zuerst als die Ursache der Mond-F. den Erd- O. 433ff., mehrfach irrig). Forbiger Handb. d.

schatten erkannte; sicherlich hat er diese Fragen alt. Geogr. I 541ff. (unkritische Notizen).

eingehender und darura eindrucksvoller behandelt 8. Fortschreiten der Aufklarung. Die-

als die Frtiheren und auBerdem , was nicht zu 50 von Anaxagoras ausgehende Aufklarung iiber das-

vergessen ist, unmittelbar auf die attische Auf- Wesen des gefiirchtcten Vorgangs, deren Schlacken
klarung eingewirkt. Er hat gelehrt, daB der allmahlich abfielen, hat auf die hochststehenden
Mond von der Sonne sein Licht empfangt (frg. Zeitgenossen rasch gewirkt, wie aufier Perikles

18) und daB der Erdschatten inn verdunkelt; (s. u.) Thukydides II 28 (trotz des wenig zu
aber nicht bloB dieser, vielmehr auch andere pressenden SoxsT) zeigt. Den vollen Sieg der
dunkle Gestirne, die unter dem Monde kreisen wissenschaftlichen Auffassung hat nach Plut. Nic.
und manchmal vor ihn treten (Theophr. bei Aet. 23 erst Platon und seine Schule gesichert. Die
II 29). Vielleicht erlaubt ein naheres Zusehen, Auswahl zwischen verschiedenen alten Hypotheses
dieses seltsame Festhalten an einer fiir ihn an- wie sie nach seiner Art Epikur zulafit (ad Pyth.
scheinend unnotigen Hypothese des Anaximenes 60 96. Lucrez V 751ff.), ist naturlich keine Instana
zu erklaTen, ohne sich zu der wenig uberzeugenden dagegen, daB wenigstens in den Kreisen hSherer
Pythagoreischen Auffassung bei Aristoteles (s. Bildung die Erkenntnis durchdrang; die Masse
oben) zu entschlieBen, die schwerlich die Ent- war freilich nicht leicht zu belehren (Cic.de rep.

stehung dieser Ansicht begreinich macht. Er I 23), auBer etwa durch eine so drastische De-
hat namlich (wie Anaximenes) gemeint, der Mond monstration wie sie Plutarch von Perikles (c. 36)
aei zwar von der Sonne beleuchtet, aber doch erzahlt; namentlich die Mond-F. war ihr schwer
ein Sidjrvgov tnsQicofta (Aet. II 25), das also ein verstandlich zu naachen (Plot. Nic. a. O.). Aber
eigenes Licht hat; diese Annahme hat er, wie keine andere Philosophenschule aufier Epikurs

Garten hat nach dem 5. Jhdt. das Phanomen Corona und die Protuberanzen - vgl. u. S. 2350 -

noch anders erklaren wollen (fur Platon und Ari- konnten leicht verwirren. Bei Kleomedes p. 190,

stoteles z. B. Tim. p. 40 CD [dazu die charak- 17ft Z. wird jene Ansicht ausdrficklich den jrojato-

teristische Umkehrung des Sinnes bei Proklos in tsqoi zugeschriebeo und widerlegt; vielleicht steckt

Tim III150D.]. Aet. II 29. Bonitz Ind. Aristot. auch in dem Exzerpt des Achilles p. 47 17 M.

« &W«;; fur die Stoa die Stellen bei Zeller noch, entgegen dem Anschein, die alte Meinung

HI 13 190 1)- selbst bei Lucrez V 762 hat man hinter den Worten, so daB er hier eine andere

in dem Wort eonus mit Recht die Spur besseren Quelle als Kleomedes und Geminos hatte. Wenn

Wissens des Dichters gefunden. Immerhin bleibt ferner im Eudoxospapyrus nach der GroBe drei

die befreiende Erklarung dieses Vorgangs auslOFormen der F. unterschieden werden farjvoetdeis,

seiner natiirlichen Ursache fiir antike Schriftsteller aytdostdetg, Qosfols), aber kerne rmgformige so

einer der Ruhmestitel des menschlichen Erken- bleibt das auch spater meistens so ;
hei Kleomedes

nens den sie gerne hervorheben, am schwung- werden p. 222, 8 nur rihtai und djr,o^ ove unter-

vollsten PUnius n. h. II 54 {viri ingentes supraque schieden , und spaterhm nraflte Ptolemaios die

mortalium naturam tantorum nummmrn lege ringfOrmigen notwendig ausschlieflen, weil er den

Jeprehmsa .. . maeti ingenio este), verwandt (scheinbaren) rnittleren Durchmesser der Sonne zu

Seneca de ben. V 6 (Sokrates als Vertreter der klein annahm (Delambre Hist, de lastr anc. II

Aufklarung gegenuber Archelaos flngiert), auch 234. Tannery Rech. 233). Dagegen hatte Sosi-

€ic de rep I 23. 25, ihm folgend Val. Max. VIII genes in seinen von Simplicius de cael. 50o, 7 H.

11 "wo als romisches Gegenbild zu Perikles Sul-20und Proklos hypotyp. Ill Halma bewahrtenge-

nicius Gallus figuriert ; daB dieser letztere iibri- lehrten Darlegungen die Existenz rmgformiger

Jens die Mond-F. prophezeit, wie ein Teil der Sonnen-F. behauptet und erklart wogegen sich

Quellcn meldet, statt nur erklart, ist spatere Aus- Proklos aus dem Ptolemaeischen System wendet.

schmuckuncr, vgl. We is sen born zu Liv. XLIII Vgl. auch den Ausdruck tig xaro^ov bei dem

37 und ausfiihrlich Martin Rev. aicheol. N. S. Anonymus in Ludwichs Max. 11% 24 und die

IX 194ff. Seltsamer klingt fur moderne Ohren Polemik des Kleomedes 190,19, gcgen jialaioTsgor,

der Stolz auf die Errungenschaften der Astronomie dazu Hultsch Abh. Gottmg. Ges I (189 1) N.b.

und die Verachtung der bloden Angst der Menge I 5, 3. Schiaparelh a 0. 19of.

bei einem Astrologen wie Finnicus 1 4, 10. Po- Ein anderer Genosse des Platon, Helikon aus

lybios bringt (XXIX 6 = Suidas s. tioDM xwa 30 Kyzikos, Eudoxos ScMler, ist uns durch die vom

rov noUuov) die Mond-F. vor der Schlacht von Erfolg begiinstigte Voraussagung emer Sonnen-b.

Pydna und ihre entmutigende Wirkung auf die anDionysII.Hofbekannt(Plut. Dio 19). Philippos

Makedonier als Bestatigung fiir jenes Sprichwort. von Opus hat eine eigene Schnft txegi sxisiyeas

Spatere Historiker lieben es, mit der Aufklarung oetfvw geschrieben (Smd. s.
,

ydoooyog)
;
auch

iiber diese Dinge ihre Leser zu unterhalten, so die gleich nachher genannte.Schnft jisqi f^y^ovg

Cass Dio LX 26 (recht klar, mit bemerkenswertem fjUo v xai oelfytjs x<d yijg wird sich mit dem Problem

Protest gegen die angebliche Breite der Ekliptik, beschaftigt haben, da, wie bemerkt, auch die Mes-

s o Bd. V S. 2212, also wohl nachhipparchsches sung der GroBe der Gestirne durch Beobachtung

Handbuch). Ammian. Marc. XX 3 (mit dekorativem der F. versucht wurde (anschauhch zeigt das Ver

Zitataus Ptolemaios und deutlichem Hinweis auf 40 fahren Kleomedes II 3, unter Beniitzung emer

Doxographen — variae opiniones —, wohl posido- Sonnen-F., die sich auf erne Beobachtung Hipp-

nianiseh beelnflufite Quelle, wie sich u. S. 2351 archs zuriickfuhren lafit, s. u S. 2358). Weitere

herausstellen wird; zum bosen Ende ein grobster Spezialschriften (?) iiber die Sonnen-I
i

«ctra ta

Schnitzer: Mond-F. bei Neumond!); auch Curtius IV §ma xli/tara schreibt Achill. p. 4/, 13 11. den

10 (mit ebenso grobem Fehler § 5: Mond-F., mm Astronomen Orion, Apollinarios, auch Hipparch

aut terram subirei [luna] aut sole premeretur !). und Ptolemaios zu.

Anderer (religioser) Wurzel entspringt die Uber- Eine sichere Voraussagung der bonnen- und

legenheit'desBischofsMaximus von Turin uber die Mond-F. ist nur erreichbar durch die Kenntnis

Furcht des Volkes (vgl. die oben zitierten zwei der Parallaxen. Die ytaodlla^tg ist (auch nocn

HomiHen: equidem risi, wie es in einer heifit). 50 in moderner Terminologie, s. Newcomb-Engel-

9. Die astronomische FoTSchung hat mann 202ff.) n ^a<poga wv cos nqog to xev-

sich schon zu Platons Zeiten, wo die Astronomie tgov xijs yfjg nai ag xQog tJjv Mtyavetar bvqi-

mehr und mehr Einzelwissenschaft zu werden ono^vfov t'jro/wv, d. h. der Unterschied zwischen

beginnt, mit den F. abgegeben, deren Beobach- der Richtung nach dem Gestirn von dem Beob-

tung so fundamentale Bedeutung fiir die wesent- achter im Erdmittelpunkt und dem an der Jwrd-

lichsten Probleme, Bestimmung von GroBe und oberflache, oder, anders ausgedruckt der Unter-

Abstand der Gestirne (dazu s. auch Martian. Ca- schied zwischen dem wahren und dem schein-

pella VIII 859) und geographische Langenbe- baren Ort des Gestirns (diese beiden Defimtionen

stimmung besaB (Hipparch bei Strab. 17= bei Proklos hypotyp. p. 103 Halma, in einer

frg. II Berger und o. S. 2330). tber Eudoxos 60 klaren und auch historisch reichhaltigen Darle-

sind wir hier nur durch den schlechten Papyrus gung, die durch eine Figur gut veranschaulicht

(col 19f) unterrichtet, iiber den Hultsch in Art. wird; die zweite Definition auch bei Iheon m
Eudoxos o, S. 9491 zu vergleichen ist. Die Ptolem. canon. I 67 Halma, vgl. Ptolem. bynt.

LeugnuDg ieder totalen Sonnen-F., die ubrigens V 11: die Bemerkung von Hultsch Ber.^achs.

noch bis zn Anfang des 17. Jhdts. vorkommt Ges. 1900, 192, 2, wonach ^aiAa£« scheinbarer

(Schiaparelli Abh. Gesch. d. Math. I 194), ist Durchmesser des Mondes und dex^ Sonne heifit

in dieser Zeit vieUeicht eher noch ein Ergebnis [dies iat vielmehr meist ^ fatvopn*) °t*fg*eff

TermeintUcher Beobachtung als Berechnung : die doch vgL Sosigenes bei Simplicity de caeL 505, IS],
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suchen wagte Den MonddurchSe.^nS S," ^"^T^^ h^ndelt und Tafeln ™
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Breite des Mondes gefitnden (Tannery 233).
Den Monddurchmesser findet er in der grfifiten

Distanz 31' 20", in der kleinsten 35' 20" (SyDt.
V 14 p. 421, 3Heib. Pappus p. 556, 17 Hu.);
den Durchmesser des Schattenkreises nahm er
bei der grCfiten Distanz = 23/A Mondbreiten (Tan-
nery 224), was ziemlich genau ist. Die scharfe
Analyse des 5. und 6. Buches durch Tannery
(219ff.) kommt (wie friiher De lamb re) zu dem

obachtung, so z. B. Ammianus Marcell. XX 3, 1,

vro eine ringfOrmige Sonnen-F. nach dem Yorbild
einer totalen beschrieben ist), horen wir sehr oft

von gewissen andern Erscheinungen, die Sonnen-
und Mond-F. begleiten. Bei der Mond-F. fiel ein

Pbanomen besonders auf: das Hervortreten von
verschiedenen Farben am verduukelten Himmels-
kCrper. Das wird haufig erwahnt, am eingehend-
sten bei Plutarch de fac. 933 F ff. : die Annahme,

SchluB, da6 dieses eines von denen ist, in denen 10 daB der Mond bei den F. nie ganz versebwindet
er am getreuesten dem Hipparch gefolgt sei;

iibrigens immer bona fide ihn zitierend, wie De-
lam bre hervorhebt. Beachtenswert ist noeh,

daB das letzte Kapitel uber die xgoovEvoig (zur

ErklarungDelambre II 597f.) nach Tannerys
Bemerkung astrologischem Interesse seinen Ur-
sprung verdankt ; vgl. auch Tetrab. II 10 (p. 90,

10). Die von Ptolemaios in der Syntaxis er-

wahnten F. hat friiher Zech (1853), neuerdings

(er tut das wirklich recht selten, s. o. S. 2344)
sondern wie gluhende Kohlen ausaieht (dv&Qaxai-
ds$ hoi dtaxahg /Qojfia) , wird anerkannt , aber
gegen daraus gezogene Folgerungen fiir die Natur
des Mondes (s. o. S. 2344) geltend gemacht, daB
auch andere Farben, schwarz, purpurn, blaulich

dabei vorkommen, was ja der Wirklichkeit ent-

spricht Die von Humboldt mit Recht als selt-

sam bezeichnete Theorie von anderer Farbe je
Ginzel Spez. Kanon 228ff. nachgerechnet. Die 20 nach der Stunde des Eintritta der Verfinsterung
Ptolemaischen F.-Tafeln sind mit Benutzungsan-
weisungen von Ptolemaios und Theon in den ZZgo-

Xeigoi xavdrss I 18ff. 88ff. II 90ff. Ill 34 wieder-
gegeben. Die Methoden des Ptolemaios haben
dann bis auf Kepler ohne merkbare Anderung sich

gehalten (Delamb re Biogr. Univ. XXXIV 389).
10. Beobachtungsweise der Sonnen-

Finsternisse. Wahrend die Mond-F. wegen der
geringeren Leuchtkraft des Mondes verhaltnis-

wird von Plutarch den (ia&wianxot d. h. Astro-
logen zugeschrieben. Die von Plutarch gegeben

e

Erklarung des (durch die Strahlenbrechung be-

dingten) Vorgangs will diese Farben von dem
Licht der Sterne herleiten. Es ist naheliegend und
auch inehrfach ausgesprochen worden, daB gerade
diese wechselnden Farben, besonders die rote, die

des Blutes, die Angst der aberglaubischen Menge
erregten (Selene errotet bei Seneca Phaedr. 788;

mafiig leicht zu beobachten ist, bot die Sonnen- 30 sanguinis colore suffuso Curt. IV 10, 2. Plut.
P. umso gr^Bere Schwierigkeiten fur die Alten, Paull: 17; besond. Cass. Dio LXV U iQm^aja
die mit bloBen Augen beobachten muBten und yofisQa). Daher hat auch die Astrologie auf die
dabei ihre Sehkraft riskierten, Plat. Phaed. 99 D. " "

" ""
' ' "" "

Spiegelnde Flachen werden daher zeitig zu Hilfe
genommen worden sein ; nach Diog. Laert. VII 146
eine Schale mit Wasser, ebenso iv vSait r\ zivi

Toiovrq) Platon a. a. 0.; Seneca n. qu. I 12, 1

bezeichnet als den Apparat, den man sich zur Beob-
achtung der Sonnen-F. herrichtet, pelves quas aut

Farben besonders geachtet, auch dies schon in

babylonischen Texten, Bouche"-Leclercq 46f.

;

Nechepso Petosiris (frg. 6 Riess = Catal. cod.

astr. VII 131, 6) hat auch dafur besondere Deu-
tungen, andere Ptolem. Tetrab. II 10 (darnach
Lyd, de ost. c. 9 a).

Von den Erscheinungen bei der Sonnen-F. ist
oleo aut pice impkmus (vgl. auch Diels Doxogr. 40 am eindrucksvollsten das fast nur bei der totalen
53). Vielleicht darf man auch auf Beobachtung
auf dem Wasserspiegel eines Brunnens (des belieb-
ten Observatoriums alter Astronomen) aus Kleo-
medes p. 124, 1 Z. schliefien. Andere Hilfsmittel
von ebenso primitiver Art, ein Sieb oder ein
breites Baumblatt oder die verschrankten Hande
werden bei Aristoteles Problem. XV 11 bei Ge-
legenheit der Sonnen-F. angewendet. Seltsam ware
es doch, wenn man wirklich auch in der spaten

Sonnen-F. mogliche Sichtbarwerden einzelner

Sterne (besonders Planeten) am Himmel; das wird
seit Thukydides II 28 bei zahlreichen Autoren er-

wiihnt. Am meisten werden natiirlich Kometcn
und ihnen ahnliche Erscheinungen beachtet (dar-

nach Nechepso 341, 31, von Riess miBdeutet,
aufzufassen; vgl. den Lichtkegel bei Philostorg.

XII 8. Ptolem. Tetr. II 10). Das relative Dunkel,
das dieses Sichtbarwerden der Sterne voraussetzt,

Alexandriner- und Kaiserzeit nicht auf den Gc- 50 wird vom Ivxavyig (Plut. defac. 931 E aus eigener
danken gekommen ware, farbige Glaser zu be- ' '

l *' "'

niitzen
; aber ein Zeagnis kann ich nicht nachweisen.

Die Dauer wurde bei der Sonnen-F. schon in friiher

Zeit wohl mittels der Sonnenuhr, bei der Mond-F.
durch jenen von mehreren Autoren erwahnten
Wasseruhrapparat gemessen (GinzelSpez. Kanon
289). Merkwiirdig bleibt es immer, daB uns keine
genauere Beschreibung der Beobachtungsmethode
durch irgend einen Astronomen erhalten scheint

Anschauung) bis zu vOlliger Nacht gesteigert (am
starksten Hist. aug. Gord. Ill 23, 2 ut nox credere-

tur neque sine luminibus aecetisis quiequemi agi
posset). Bemerkenswerter ist der unverkennbare
Hinweis, den Plutarch de fac. 932 B auf Corona
und Protuberanzen (vgl. die Abbildung z. B. in

Kleins Katech. der Astron. 8 243) bei der totalen

Sonnen-F. gibt, vgl. 0. S. 2346.

Auch andere mit den F. gleichzeitige Er-
g>elambre a. 0. II 595. Junghans Uber qq scheinungen werden beachtet und in die populare
Methode u. Genauigkeit astronom. Beobachtungen
bei den Alien, Progr. Stettin 1870 war mir un-
zuganglich).

11. Beobachtnngsergebnisse astrosko-
pischer und meteorologischer Art. Wah-
rend die Gestalt dea verdeckten oder verduukel-
ten Himmelskorpers selten genauer gescnildert
wird (auch dann mehr Bchematisch aU aus Be-

und astrologische Deutung einbezogen: Erdbeben
(schon von Aristoteles beachtet meteor. 367 b 19ff.

;

Probl. 26, 18 ; dazu Alex. Aphrod. und Olympiodor
zu Arist! met.; das Astrologische bei Nechepso
p. 342); Winde (gleichfalls bei Aristoteles ebd.

Nech. 335 f 9. TheophyL Simoc. V 16: ea filllt ein

Licht darauf durch die Angabe von Lasch a. 0.,

dafi die Urbewohner Babyloniens in den Winden



die Damonen erblickten, welche mit dem Mondgott
wahrend der Eklipse kampften) - Wolken undRegen
(Tftc. ann. I 28. Nech. 335, 30: Saratov ar^aivsty,
Sternschnuppen und Hofe um den Mond (Nech.
335, 23ff.). Die merkwurdige Geschichte bei Philo-
strat. Tit. Apoll. IV 43 (Donner bei einer Sonnen-
F., von Apollonios geheimnisvoll auf Nero gedeutet}
empfangt einiges Licht durch Nechepso (danach
bedeutet Donner bei Mond-F. xa&aioemv zvpdwov.^t^i^^S^^^^Wort iiber die signa ecUptiea (Manil. IV 818
—865) nach der Lelire der Astrologen, wonach
durch cine Mond-F. auch die Sternbiider des Tier-
kreises an Kraft vcrlieren, sowohl das, in dem er
verfinstert wird, wie das gegeniiberliegendc ; das
spiegelt neben der wahrcn Bedingung der Mond-F.
(Opposition zur Sonne) noch einmal die uralte
Anschauung wieder, daS der Mond bei der F.
langttesdt, schwach wird, wie auch Lucrez V 758

12. Verzekihnis der von den antiken
Schriftstellern erwabnten Sonnen- und
Mondfinstemisse. Die uns uberlieferten F.
werden nur zum geringsten Teil aus astronomi-
schem Interesse erwahnt; zum weitaus groBeren
ist es die aberglaubische Furcht gewesen, die
diese Tatsachen bemerken IieB und uns darait fur
die antike Chronologie den allerwesentlichsten
Stutzpunkt geliefert hat. Es ist toils aus astro-

mit der Berechnung der antiken F. begonnen
worden; Kepler, Petavius, in neuerer Zeit
besonders Z e c h undOppolzer, auch G Hof-mann (Progr. von Triest 1884) und viele andere
waren zu nennen. Wir besitzeri jetzt die hochver-
dienstliche Arbeit von F. K. Ginzel Spezieller
Kanon der Sonnen- und Mond-F. fur das Lander-
gebiet der klass. Altertumswiss., Berlin 1899, em
Werk, das fur jede Sonnen- und Mond-F. von 900s srASifaa& saw5-L^es«B!=aSs:der ihn scheinbar begleitenden Gestirne ist da-

nach, mag sie nun durch damonische oder durch
physische Ursachen (Niederbrennen des Feuers
durch den Einflufi kaltcr Luft oder dgl.) erklart
worden sein, ganz verstandlich.

Zum SchluB eine atmospharische Erscheinung,
die bei Kleomedes II 6 (218, 8ff.) sehr ausfiihr-
lich besprochen wird und in der Tat dazu ange-
tan war, die richtige Auffassung der Mond-F.
immer wieder zu verwirrenr <W .-ns»r».<Wo< Uoii^=-S-««^^dafi die Sonne noch iiber dem Horizont zu stehen
scheint, wahrend im Osten der verfinsterte
Mond aufgeht. Kleomedes oder sein Gewahrsmann,
ziemlich sicher Poseidonios, bokampft die Behaup-
tung als ein naturwissenschaftliches xXdopa: kein
Ghaldaer, kein Agypter, kein sonstiger Mathema-
tiker oder Philosoph habe je eine solche F. in
semen Listen verzeichnet. Allein wir bediirfen
des Zeugnisses des Plinius n. h. II 57, das ia

auf Grund der von Gin z el gefundenen empirischen
Korrektionen, mit Angabe der Sichtbarkeit der F.
fur Eom,Athen, Memphis und Babylon enthalt ; dazu
eine vollstandige Mitteilung der betreffenden Stellen
antiker Autoren nebst der modernen Literatur
darttber. Das folgende Verzeichnis ist, von einigen
Zusatzen abgesehen, im Sachlichen ein Auszug aus
Ginzels Werk, auf das jede Untersuchung re-
kurrieren mufi; ich habe mich, der Kiirze wegen

einmal eine solche F. sich ereignet babe ; und nach
Kleomedes selbst haben die nakaidzegot ztiv pady-
fiauxmv sich eingehend mit der Tatsache be-
schaftigt. Schade, dafi wir trotz der primitiven
Erklarung, die sie geben, diese xakaioteQot nicht
zu datieren vermogen : vielleicht hatten wir sonst
wie Letronne a. 0. 426 und Schafer Pro^r'
t. Flensburg 1873, 19 vermutet haben, noch eufen
der Griinde (vgl. o. S. 2344) fiir die Hartniickig-
keit, mit der sich die Annahme der Bcdeckung50
des Mondes auch noch durch andere WeltkOrper,
nicht btofi den Erdschatten, erhielt L'brigens
gibt Kleomedes (und desgleichen Lvdus) dennoch
die richtige Erklarung des Phanomens aus der
atmospharischen Refraktion; es handelt sich also
um eine Gegensonne (&vfy?,tog oder dvuMoxcoois;
so Lydus de ost. p. 9, 16. 25, 6, letztere Stelle
wohl aus Nechepso = frg. 8 Kiess). Damit er-
klart es sich nun, wie Ammian dazu kommt,

GebQhr auszubeuten, meist mit der Mitteilung des
Tages der betreffenden F. begntigt: die Angaben
iiber GrOBe und Daucr der F. sind also bei Gin z el
zu suchen. Die von den Astronomen erwahnten,
nicht zahlreichen Sonnen- und Mond-F., die zu-
erst Ideler Untersuchungen iiber die astronom.
Beobachtungen der Alten llff. gesammelt hat,
sind in dag nachstehende Verzeichnis mit aufge-
nommen. Direkt gewarnt mufi werden vor den

einmal erne solche h. sich ereignet babe: und nach f. Philnl n P* fw yiv ciqaq^ km* ,._j mf. Philol. u. Piidag. XIV (1848) 587ff. und Trans-
actions of the St. Louis-Academy of Sciences
III (1878) 401ff.: vgl. Ginzel S. 6. Popular-
wissenscbaftliche Behandlung einiger historischer
Eklipsen in dem Heftchen von Will. ThynneLynn
Remarkable Eclipses 3, Lond. 1906.

Vor Christus.
+ 1)?732, 24. Juni: angebliche Sonnen-F. am Tag

der Empfangnis des Romulus. Nach
der auf astrologischem Grunde aufgebauten
Berechnung des Tarutius fand diese statt
am 23. Choiak Olymp. 2,1 (Plut. RomuL
12), und zwar se^i an diesem Tag eine

!) Die oben mit einem * versehenen Finster-
nisse sind in Ginzels Kanon nicht oder nicht
genau besprochen ; eine, weil sie erst nach dessen

inittPn in h« v'r7~L„"
"-"""»» — "

iwuiii.t, Publikation bekannt wurde (die vom 20. Nov. 129

fu reden «X <t fif^fn J iZT «*&»»«»* SOT.Chr.), die ubrigen meist, weil sie an ein mythi-
™Jf^*™?t- 3\9a urid

,

e
,

s faL!t ?
u^leich em aches Ereignis angekniipft sind oder sonst ihm zuLicht auf seme letzte Quelle. Zu beachten ist

noch, dafi bei Kleomedes p. 224, 7 offenbar Anaia-
goras nachwirkt (= Aet. Ill 5, 11); die Erklarung
selbst wird man ihm jedoch nicht geben konnen,
denn dann wfirden eben fur ihn die den Mond
bedeckenden ,andern4 dunklen Weltk«rper ent-
beurlich, die er doch angenommen hat.

zweifelhaft schienen. Es schien mir zweckmafiig,
auch sie hier einzureihen und desgleichen die von
Ptolemaios in der Syntaxis erwabnten, die Ginzel
in einem besondern Verzeichnis (Kanon 228ff.)
aufgefuhrt hat Die ubrigen F. sind von Ginzel
ebd. 167—228 einzeln besprochen, worauf hier
ein for allemal verwiesen seL

aooq jpinswrmsse

totale Sonnen-F. gewesen. Es kann sich
naturlich wie auch bei den zwei folgenden
Sonnen-F. nur um eine Zurtickrechnung
auf Grund irgend einer Finstemisperiode
handeln, so daB auch in Rom unsichtbare
F. akzeptabel sind. tfber die Begriindung
der Vermutung 24. Juni 772 und des eben-
faUs geauBerten 19. Dez. 772 Ginzel S.-

Ber. Akad. Berl. 1887, 1122f.

*?754/3: Sonnen-F. am Erbauungstage Roms, 10
nach Plutarch ebd. auch von dem Epiker
Antimachos von Teos erwahnt, Nach der
spater allgemein iiblichen Annahme ist der

Tag der 21. April (Palilien), wo aber keine
Sonnen-F. in jenem Jahr stattfand. Nach
So It an die Sonnen-F. vielmehr auf den
24. April 750 zu beziehen. Naheres bei

Ginzel ebd. 1123.

721, 19. Marz: Totale Mond-F., in Babylon
beobachtet im I. Jahre des Mardokem-20
pados. Ptolem. Synt. IV 5 p. 802, 12 Heib.

720, 8. Marz: Partielle Mond-F., in Babylon
beobachtot im 2. Jahr des Mardokem-
pados. Ebd. IV 5 p. 303, 7.

720
?

1. Sept.: Partielle Mond-F., in Babylon
beobachtet. Ebd. IV 5 p. 303, 16.

*?708, 7. Juli: Sonnen-F. an den Nonen des
Quinctilis bei Romulus Tod, Cic. de rep.

I 25. Dionys. ant. II 56. Plut. Rom. 27.

Naheres Ginzel a. a. 0. 1123. go
648, 6. April: Totale Sonnen-F. Die des

Archilochos frg. 74 Bgk. In Betracht
kommen noch einige andere, aber weniger
wahrscheinliche Moglichkeiten (689, 662,
661, diese drei ringftirmig, 657 total). Das
J. 648 neuerdings fast allgemein akzeptiert,

da auch Apollodors Ansatz dazu zu passen
scheint (Jacoby Apollod. Chronik 150).

621, 22, April: Partielle Mond-F., in Babylon
beobachtet im 5. Jahr des Nabopolas-40
sar. Ptolem. Synt. V 14 p. 418, 8.

585, 28. Mai: Totale Sonnen-F. Die beruhmte
von T hales vorhergesagte Sonnen-F. am
Tag der Schlacht am Halysflusse
zwischen Alyattes und den Medern. Herodot.
I 74. Plin. n. h. II 53 (von diesem auf
Olymp. 48,4 [= 585/4] = a. u. c. 170 ge-
setzt, doch variieren die Hss. in der Olym-
piadenziffer) ; die ubrigen Stellen bei Diels
Vorsokr. p. 9, dazu Lydus de ost, p. 18. 6 50
Wachsm. (Olymp. 49) : diese antiken Zahlen-
angaben schwanken von 585—580/577. Die
modernen Hypothcsen, die den Spielraum
von 626—581 umfassen, bei Ginzel im
Sp. Kanon S. 169; der Ansatz auf 610,
30. Sept. noch bei Tannery Science hell.

55 wiederholt; Schlachter Progr. Bern
1898 (mir nicht zuganglich) trennt die F.
des Thales (585) von der bei der Schlacht
am Halysflusse (610). Zweifel gegen 585 60
.auch bei Newcomb Researches on the
motion of the Moon I 1878, der gleich-

falls an die MCglichkeit von zwei F. denkt.
Das Datum fur die F. des Thales (585,
28. Mai) scheint dadurch gesichert, daii

nach einer Vermutung von Diels zu Diog.
Laert. I 37 auch die ax/xi? des Thales
durch Apollodor auf 585 angesetzt worden

innstermsse 2354

ist (Jacoby Apollodors Chronik 179ff.).

Die chronologischen Bedenken wegen der
Schlacht am Halysflusse stQtzen sich be-

sonders auf Herodot selbst, der die Schlacht
noch unter Kyaxares stattfinden lafit, wah-
rend dieser nach ihm. (I 106. 130) schon
593 stirbt; allein vgl. o. Bd. LT S. 1865
(E. Meyer).

?557, 19. Mai: Totale Sonnen-F. bei der Be

-

lagerung von Larissa (Nimrud) am
Tigris durch Kyroa. Der Text bei Xenoph.
anab. Ill 4, 8 {fjhov dk vstpslr) awoxa.-

Xvyaoa f/(pdvtae) laBt starke Zweifel, ob
iiberhaupt an eine Sonnen-F. zu denken

- ist (vgl. wegen des Ausdrucks z. B. Herodot
VII 37 6 TJXtog atpavriQ ?jv , ovzot esti-

ve<psXcov ovtoyv ai&Qirjg is ia /udfooia);

dafi auch eine rein atmospharische Ver-
finsterung bei den klimatischen Verhalt-
nissen Mesopotamiens einen solchen Ein-
druck, wie er hier geschildert wurde, machen
konnte, namentlich bei plotzlichem Herein-
brechen eines Gewittersturms, lehrt jetzt

Eugler ZDMG LVI (1902) 63. Chrono-
logi&che Einwendungen gegen Ginzels
von ihm ebenfalls mit ? versehenen An-
satz von Lehmann Zeitschr. f. Assyr. XV
1221

523, 16. Juli: Partielle Mond-F., beobachtet
in Babylon, im 7. Jahr des Kambyses.
Ptolem. Synt V 14 p. 419, 13. Jetzt auch
keilschriftlich (aber nach Lehmanns
Ubersetzungals total) bestatigt, s. 0. S. 2340.

602, 19. Not.: Partielle Mond-F., beobachtet
in Babylon, im 20. Jahr des Dareios,
,der nach Kambyses herrschte' (I.). Hip-
parch bei Ptolem. Synt. IV 8 p. 332, 14.

491, 25. April: Partielle" Mond-F., beobachtet
in Babylon, im 31. Jahr des Dareios I.

Ptolem. Synt. IV 8 p. 329, 6.

480, 2. Okt,: Ringformige Sonnen-F. Bei
Kleombrotos Opfer auf dem Isthmos,
Herodot. IX 10. Der Ausdruck apavQaifti?}

darf nicht mit Zech gegen eine Sonnen-
F. ins Feld gefiihrt werden (iav dfiavQco-
&elg yzvrjjai u>; fidrojtroov steht gerade
fur eine ringformige Sonnen-F. bei dem
Anonymus inLudwichs Max. p. 122, 22),
aber die allein in Betracht kommende F.
ist fur den Isthmos bedenklich klein (Maxi-
mum 1", 32 kurz nach Mittag, also schwer
wahrzunehmen).

478, 17. Febr.: Ringformige Sonnen-F. Sie ist

die historiscbe Tatsache, die der Erzah-
lung von einer Sonnen-F. bei Xerxes
Aufbruch von Sardes nach Abydos (Friih-

jahr 480) zu Grunde liegt. Herodot. vn
37. Schol. Aristid. Ill 581. Die Angabe
macht groBe historische Schwierigkeiten,
da die friiher vielfach vertretene Beziehung
auf die Sonnen-F. von 481, 19. April durch
Ginzel astronomisch widerlegt- ist (S. 176)
und eine Verlegung der Ereignisse von 480
auf 478 undenkbar ist. Es handelt sich

also um eine sagenhafte Ruckubertragung
der Sonnen-F. von 478 auf 480, infolge

des Beatrebens
t
auBerordentliche Natur-

eTscheinungen mit den Kriegsereignissen



zu verbinden' (Busolt Gr. Gesch.2 II 662,

% wo die Literatur). Die Anffassung als

Mond-F. ist munoglich.
* 468, 30. April : Totale Sonnen-F. Doch wohl die

von Pindar in dem Hyporchem (frg. 107
Schr.) erwahnte, s. Schroeders Ausg. 4291
u. o. S. 2335. 2334. Die Yon 478, 17. Febr.
weniger wahrscheinlich. Vielleicht bezieht

sich auf die F. von 463 audi die Angabe
uber die dxfi^ des Anaxagoras, s. JDielslO
Vorsokr. 309 nr. IS.

431, 3. August; Ringformige Sonnen-F. Im
1, Jahr des PeloponnesischenKTiegs,
Thukyd, II 28 (fisza /nsoij/n^Qlav: Maximum
10", 03 nachmittags 5^ 22'); bei Plutarch

Perikl. 35 falsche Zeitangabe. Ygl. Busolt
Gr. Gesch. Ill 2, 934, 4. Die Sterne, die

wahrend der Finsternis nach Thukydides
sichtbar wurden, sind die Planeten Venus
und Mars, und vielleicht einige belle Fix- 20
sterne.

425, 9. Okt: Totale Mond-F. Die von Ari-
stophanes Wolken v. 584 herangezogene
(vgl. o. S. 2335) nacb dem Scholiasten

unter dem Archon Stratokles im Boedromion.

424, 21. Marz: Ringformige Sonnen-F. Die
von Thukydides IV 52 {sxXiTife xi) und
wohl auch Aristophanes Wolken v. 584
gemeinte Sonnen-F., auf die nach Thuky-
dides in der 1. Dekade des gleichen Monats 30
(Elaphebolion) ein Erdbeben folgte.

413, 27. Aug.: Totale Mond-F. Die verhang-
nisvolle F., die die schleunige Abfahrt des
Nikias von Sizilien verhinderte, Tbukyd.
VII 50; am Anfang des Herbstes nach
Plutarch Nic. 22, nach c. 28 vor dem
26. KaQvsiOQ ov 'AfitjvaToL Msraystrvicdva

dvo^idCovoiv. Vgl. Diodor. XIII 12, 0.

Polyb. IX 19.

406, 15. April: Totale Mond-F. Bei Xenophon 40
hell. I 6, 1 fur das gleiche Jahr (Archon
Kallias) festgelegt, in welchem Kalli-
kratxdas an Stelle des Lysander als Nau-
arch das Kommando uber die lakedaimo-
nische Flotte iibernahm. Im Widerspruch
damit die Angabe (ebd.), es sei das 24. Jahr
des Kriegs, also 408, gewesen.

404, 3. Sept.: Ringformige Sormen-F. Nach
Xenophon hell. II 3, 4 gleichzeitig mit der
Schlacht, in der Lykophron von PheraiSO
die Larisaeer und die tibrigen seiner Herr-
schaft widerstrebenden Thessalier besiegte.

Von Hofmann und Ginzel mit der von
Seneca de benef. V 6 erwahnten Sonnen-
F., die Archelaos von Makedonien
erschreckte, identifiziert: jedoch kommt
nach Ginzel auch die vom 18. Jan. 402
dafiir in Betracht.

?400, 21. Juni: Totale Sonnen-F. Darauf wird
zumeist die vielumstrittene E n n i u s - F. 60
bezogen, annal. IV frg. IV (163) Vahlen 3

,

aus Cic. de rep. I 25: id autem postea
ne nostrum quidem Ennium fugit, qui

CCC
ut scribtt anno quinquagesimo fere post
Romam conditam ,non[is] hmis soli lima
obstitit et nox1

; atque in hoc re tanta
inest ratio atque sollertia, id ex hoe die,

304,

383,

382,

382,

364,

361,

quern aput Ennium et in maximis an-
nalibus consignatum videmus, supertores

solis defectiones reputatae sint usque ad
illam quae nonis Qwnctiltbus fuit reg-
nante Romido. Die grofie Unsicherheit

in der Datierung dieser so wichtigen F.
beruht 1) anf der Uberlieferung des Cicero
(CCC im Palimpsest tibergeschrieben und
daher von Soltau u. a. verdachtigt); 2) auf
dem Zusatz fere , der die Zahl 350 ah
runde Zahl erscheinen lafit (doch vgl.

Momm sen Rom. Chronologiel 196 Anm.);
3) auf dem Ausdruck et nox am SchluiJ

des Hexameters, der unter alien Umstanden
noch ein facta est oder etwas Ahnliches
im nachsten Vers voraussetzt, dann aber
keineswegs auf eine F. bei Sonnenunter-
gang weisen muB, wie man fruher meist
irrig annahm (vgl. z. B. ix ^Ear}fi^ir}g

£&f]xc vvktcl bei Archilochos und viel Ahn-
liches, s. o. S. 2350). So herrscht uber
den 21. Juni 400 als Datum dieser F.

durchaus nicht mehr jenes ,allseitige Ein-
verstandnis', das 1883 Mat zat Rom. Chro-
nol. I 1 Anm. konstatiert hat; Holzapfel
dachte an 391, 12, Juni, Soltau (und
linger), unter Anderung der Zahl bei

Cicero in CCCCCL, an 203, 6. Mai (irrig,

s. Holzapfel Rom. Chronol. 300, 4);
B.Sepp an 249, 4. Mai; neuestensSkutscb
(o. Bd. V S. 2606, 33) an eine F. zwischen
550—520 v. Chr., mit Rucksicht auf das
Griindungsdatum Roms nach Ennius (wenig
wahrscheinlich, da erstens die Zurflckrech-

nung von einer so alten F. nicht anzu-

nehmen, ferner die Ubereinstimmung mit
den alten Annalen in der Jahreszahl dann
mehr als auffallig, und die Zahl 350 wohl
iiberhaupt nicht auf Ennius zuruckzufuhren

ist). Uber die Literatur Naheres bei Gin-
zel a. a. O. 180ff. ; vgl. auch Schanz.
Gesch. d. rom. Literatur I 3 1. 37.

14, August: Ringformige Sormen-F. Beim
Einriicken des Agesilaos in Boio-
ti e n. Xcnoph. hell. IV 3, 10. Pint. Ages. 17.

23. Dez. : Partielle Mond-F. In Babylon(?)

beobachtet, nach Hipparch bei Ptolem. IV
10 p, 340, 1 unter dem athenischen Ar-
chon Phanostratos im Monat Poseideon,

in der Nacht vom 26./27. Tboth.

18. Juni: Partielle Mond-F. Wie die

vorige; unter Archon Phanostratos im
Skirophorion, vom 24. auf 25. Phamenoth.
Ptolem. ebd. p. 341, 10.

12. Dez.: Totale Mond F. Wie die zwei

vorigen; unter Archon Euandros im
Monat Poseideon I (also Schaltjabr, die

Ubersetzung bei G i n z e 1 ,am 1. Poseideon'

irrig, vgl. Ideler Handb. d. Chronol. I

275), vom 16. auf den 17. Thoth. Ptolem.

ebd. p. 343, 20.

13. Juli: Totale Sonnen-F. Vor dem Aus-

zug des Pelopidas gegen Alexander von

Fherai, Diodor. XV 80. Plut. Pelop. 31.

12. Mai: Ringformige Sonnen-F. Die von

dem Platonschuler H e 1 i k o n von Kyzikos
an Dionys II. Hof wahrend Plafcons drit-

tem Aufenthalt in Sizilien vorausverkundete

Sonnen-F. (bei Gontperz Gr. Danker I
588 irrig 12. Mai 360). Plut. Dion 19. Die
frtther versuchte Datierung 29. Febr. 357
unmoglich, da diese F. fur Syrakns zu
klein wird.

357, 9. August: Partielle Mond-F. Vor Dions
Abfahrt von Zakynthos gegen Dio-
nys II. Plut. Dion 24 [fy ftioovg dQxn
xal xartt^ov snjaiat zo jtskayog); Nic. 23.

Quintil. I 10, 48. 10
?340, 15. Sept.: Ringformige Sonnen-F. Darauf

in der Kegel das Prodigium bei Livius
VII 28 , 7 bezogen (nox interdiu visa
inienM): unter dem 3. Consulat des C.
Marcius Rutilus, dem 2. des T. Manlius
Torquatus.

331, 20. Septbr.: Totale Mond-F. Vor der
Schlacht bei Gaugamela. Plat. Alex.

31 (zov Bor}&QOfA,ia>vog mql z^v ztbv fivazr}-

Qicov zd)v 'A&rjvrjoiv dqxvv ^ie Mond-F., 20
11 Tage spater die Schlacht). Arrian III

7, 6. 15, 7. Curt. IV 10, 1. Plin. n. h. II

180 (noctis secunda hora). Ptolem. Geogr.
I 4, 2 [h 'Ag^rjlotg TiifiTZTrjg &qag <pavtt-

oav, iv ds KaQxrjdovt bsvzsqag, nach Zech
wahrscheinlich um eine Stunde fehlerhaft).

Auch Cic. de div. I 121 fruher darauf be-
zogen, aber falschlich (paulo ante solis

ortum und Mond im Zeichen des Lo'wen:
es mufi eine andere F. gemeint sein , ver- 30
mutlich die vom 13. Febr. 338).

310, 15. August: Totale Sonnen-F, Bei Aga-
thokles Fahrt gegen Karthago. Diodor. XX
5, 5. lustin. XXII 6, 1. Frontin. strat. I

12, 9; die Parische Marmorchronik zum
J. 312/1 falsch, vgl, Ginzel p. VIII.
Jacoby in der Ausg. 199.

[2%, 7. Nov. und 294, 24. Marz: Livius X 23
grundlos auf diese zwei Sonnen-F. gedeutet]

210, 20. Marz: Totale Mond-F. Bei Atta-40
los I. Feldzug gegen die Griechenstadte
und Achaios, bevor am Megistosflusse die
Aigosagen unter Berufung auf jene Mond-
F. rebellisch werden. Polyb. V 78, 1. Das
Datum ist aus astronomischen Grtinden
das geeignetste, well von den drei F. 219,
20. Marz, 218, 9. Marz und 218, 1. Sept.
die erstere am besten wahrnehmbar ist;

jedoch ist auch von der letztgenannten
das Ende der Totalitat und Partialitat 50
sichtbar (Ginzel). Wilcken (oben Bd. II
S. 2162)erklart sich fur 218, unter Berufung
auf Polyb. V 72, 1. ebenso G. Hirschfeld
0. Bd. I S. 977. *

217, 11. Febr.: Totale Sonnen-F. Nach dem
Amtsantritt des Cn. Servilias (a. u c.

536). Liv. XXH 1, 8f.; die Sonnen-F.
doppelt, unter andern Prodigien, verzeich-
net; der zuerst gebrauchte Ausdruck solis
orbetn minui visum, von Ginzel aus dem gQ
Eindruck der Sichelform der Sonne erklart.

203, 6. Mai: Ringformig-totale Sonnen-F. Liv.
XXX 38, 8 fttr Comae angegeben. [Liv.

XXX 2, 12 ist keine Sonnen-F. beschrieben.]

?202, 19. Okt.: Totale Sonnen-F. Die nur nach
dem wohl anf Cassias Dio zuruekgehenden
Bericht des Zonaras IX 14 kurz (Tags?)
Tor der Schlacht Ton Zama vorge-

fallene Sonnen-F., die aber in Nordafrika.
kanm bemerkt werden konnte (dagegen bei
Zonaras sogar av/utag s^sXtxs). Vielleicht

nur eine meteorologische Verfinsterung ge-
meint; aus Kuglets Ausfuhrungen ZDMG
LVI 1902 ergibt sich, dafi auch solche

von iibler Vorbedeutung sein konnten.

201, 22. Sept.: Partielle Mond-F. Nach Hip-
parchs Bericht in Alexandria beob-
achtet. Ptolem. IV 10 p. 344, 11: im
54. Jahre der zweiten Eallippischen Periode.

200, 19. Marz: Totale Mond-F. Desgl. ebd..

p. 345, 12. Im 55. Jahre der gleichen
Periode.

200, 12. Septbr,: Totale Mond-F. Desgl. ebd.

p. 346, 13. Im selben Jahr.

190, 14. Marz: Totale Sonnen-F, Bei dem Ab-
marsch des Consuls L. Cornelius Scipio
Asiaticns nach Brundisium zum Kxieg
gegen Antiochos. Liv. XXXVII 4, 4 ludis
Apollinaribus a. d. V 1dm Quinctil., eum
lima sub orbetn solis subisset'. ,und zwar
war der nbrdliche Teil der Sonne ver-

finstert, so dafi am untern Rand eine Sichel

blieb' (Ginzel). Dies ist in dem Nebensatz.
bei Livius kaum zu suchen , vgl. z. B.
Seneca de benef. V 6 eum luna humiliore
ourrens via infra ipsum sotem orbem
suum posuit, ohne solchen speziellen Bezug-

188, 17. Juli: Totale Sonnen-F. Dreitagige Sup-
plicatio wegen der tenebrae obortae zwischen
der 3. und 4. Tagesstunde, vor dem Ab-
gang der neuen Consuln M. Valerius
Messala und C. Livius Salinator T

Liv. XXXVIII 36, 4. Die Deutung auf die

Sonnen-F. durch die Stundenangabe ge-

sichert(so Ginzel, anders Weissenborn
z. d. St. und Holzapfel Chronol. 311).

174, 30. April: Partielle Mond F. Im 7. Jahre
des Philometor in Alexandria beob-
achtet, am 27. Phamenoth. Ptolem. VI 5

p. 477, 3.

168, 21. Juni: Totale Mond-F.; der Mond geht
verfinstert auf. Die beruhmte und viel-

erwahnte Mond-F. vor der Schlacht bei
Pydna, die Sulpicius Gallus den romi-

schen Soldaten erklarte (s. 0. S. 2345)..

Polyb. XXIX 6. Plut. Paull. 17 (zum Teil

w5rtlich ahnlich Liv, XLIV 37 usw.). Uber
die Sicherheit der Datierung Ginzel 192.

141, 27. Januar: Partielle Mond-F. Im 37. Jahr
der dritten Kallippischen Periode auf Rho-
dos beobachtet. Ptolem. VI 5 p. 477, 25.

129, 20. Nov.: Totale Sonnen-F. Von Hip-
parch beobachtet und fur seine Messung
des Sonnendurchmessers benutzt. Pappus,
herausgeg. von Hultsch Ber. Sachs. Ges.

1900, 186f.; dort Berechnung von Gin-
zel 197ff. Erwahnt auch bei Kleomedes
p. 172, 20 und 178, 13; von Ziegler
mifideutet.

129, D.Nov, und 128, 2. Mai: Mond-F. ,Erstere

partiell, aber dem ganzen Verlanf nach in

Athen sichtbar, letztere total, aber in Athen
nor bei Anfang sichtbar 1 {Ginzel 192
Anm.). Eine von den beiden jedenfalls

die Mond-F., die mit Karneades Tod
(f nach Apollodor 129/8, Jacoby Apol-
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lodors Chronit 38 If.) in Beziehung gebracht
wurde. Diog, Laert. IV 64. Said. s. Zag-
vsddrjs (hier allerdings auch nocli rov
vj Xtov dfj.vdgdv ysvmd'ai),

104, 19. Juli: RingfOrmig-totale Sonnen-F. Im
Consulatsjahr des C. Marius und 0. Flavius
Bach Vereinigung der Cimbern
und Teutonen. Iul. Obsequens 43.

'?94, 29. Juni: Ringformige Sonnen-F. Viel-

leicht "bei Iul. Obsequens 51 gemeint: 10
G Caelio L. Domitio eoss. Vulsiniis
{sol} nova luna defecit et mm nisi postero
die hora tertia comparuit. Die notwendige
Erganzung {sol) bei Ginzel; aber der

zweite Teil des Satzes weist eher auf

meteorologische Yerfin sterling,

63, 3. Mai: Totale Mond-F. Die von Cicero de
consul. II v. 18f. (= de div. I 18) erwahnte
Mond-F. in seinem Consulatsjahr 63 v. Chr.

[60, 16. Marz und 9. Sept.: beide in Italien un- 20
sichtbar, also nicM auf Iul. Obsequens 62
zu bessiehen, wo iibrigens auch von meteoro-
logischer Verfinsterung die Rede sein kann.]

51, 7. Marz: Ringformige Sonnen-F. Die von
Cass. Dio XLI 14 (ore ijltos ovfAJtaq [!]

i$eXuie) kurz vor Pompeius Abreise
n a c h D y r r h a c h i u in erwahnte Sonnen-
F. Uber die Schwierigkeiten, die von Lucan
I 540ff. erwahnte Sonnen-F. (nach dem
Obergang iiber den Rubiko) irgendwie zu 30
identiflzieren, vgl. Ginzel 193f. ; vielleicht

nur rhetorisches Kunstmittel des Dichters.

J44: angebliche Sonnen-F. bei Caesars Tod.
Verg. Georg. I 463ff. Servius dazu (nach
diesem pridie Iduum Maiarum solis fuisse

defectum ab hora sexta usque ad noctem)
= Schol. ad Lucan. I 541. Tibull. II 5,

75. Ovid, met. XV 785ff. Aurel. Victor

78, 10. Plut. Caes. 69. Plin. n. h. IP 98.

M. Antonius bei Joseph, ant. Iud. XIV 309. 40
Die Stellen bei Plutarch und Plinius weisen
deutlich auf eine langere (nach Plutarch
•das ganze Jahr daueinde) atmospharische
Verfinsterung, und auch Virgil, Tibull und
Ovid lassen sich so verstehen. Eine solehe

Verdunkelung der Sonne den groBeren Teil

des Winters hindurch wird z. B. auch in

einem Kalender des ,Eudoxios' (Ps.-Eudo-
xos) im Cat. cod. astr. gr. VII 185 zum
Jahr des Lowen bemerkt : 6 r/ho; C°<pwd?is 50
sarai to ji/Jov rov zeipL&ros. Vgl. auch
Humboldt Kosmos III 413.]

S6, 19. Mai und 31, 20. August: zwei im
Chron. Pasch. p. 360. 361 erwahnte Sonnen-
F.

,
,beide namentlich in Spanien auf-

fallig' (Ginzel).

4, 13. Marz: Partielle Mond-F. Bei der Ver-
brennung des aufstandischen Schriftgelehr-

ten Matthias durch H erodes, kurz vor

seinem Tod, wichtig zur Bestimmung der 60
Geburt Christ! Joseph, ant. XVII 167.
Ginzels Berechnung ergibt, da£ aufier
der vom J. 4 die Mond-F. 1 v. Chr., 9./10.

Januar in Judaea sichtbar war und astro-

nomisch beide befriedigen wurden ; ebenso
-auch die vom 5. Sept. 5 v. Chr. Ideler
(Chronol. II 393) hat sich wohl richtig fur
die erstgenannte entschieden.

Fmsternisse

Nach Christus.

2360

5, 28. Marz: Ringformig - totale Sonnen-F.
Unter dem Consulat des Cornelius Cinna
und Valerius Messala. Cass. Dio LV
22, 3 (zi iseXmk), wo auch andere Prodigien.

14, 27. Sept.: Totale Mond-F. BeiderMeuterei
der pannonischen Legionen bei Lai-
bach kurz nach Tiberius Regierungsantritt.

Tac. ann. I 28. Cass. Dio LVII 4, 4.

29, 24. Nov.: Totale Sonnen-F. Auf die an-

gebliche Sonnen-F. beiChristiTod wird
i'alschlich von Eusebios (ed. SchOne II 148)
die von Phlegon im 13. Buch der Olym-
piaden fur Bithynien verzeichnete totale

Sonnen-F. fur Olymp. 202,4 bezogen ; Iul.

Africanus bei Synkell. p. 610, 3 beruft sich

auch auf Phlegon, aber mit dem Zusatz,

die Sonnen-F. sei bei Vollmond(!) einge-

treten. Es kann mit Olymp. 202,4 bei

Phlegon nicht das J. 32 gemeint sein, vgl.

iiber Phlegons Olympiadenrechnung Ideler
Chronol. II 465ff. Mit der F. bei Christi

Tod kann diese im November vorgekommene
Sonnen-F. nichts zu tun haben. Ob Math.
27, 45 aizo <?£ s'xtijs togas oxorog eyhsro
sill ttaoav trjv yfjv &'oy$ Sgag svdzrfg (fast

genau so Marc. 15, 33; Lucas 23,44 mit
dem Zusatz xal soxon'ofty o fjlios) iiber -

haupt eine Sonnen-F. me int (die kurz vor

Ostern, also um die Vollmondzcit, unmog-
lich ist), kann gefragt werden; eine atmo-
spharische F. ist allerdings wcgen des em
ziaoav Tijv yfjv auch nicht leicht anzu-

nehmen.

33, 3. April: Partielle Mond-F. Wurde mit

dem kirchlichen Datum der Kreuzigung
ubereinstimmen und fallt auf Freitag Nach-
mittag: es ware dann cxotoq bei den drei

Synoptikern als Mond-F. zu verstehen: aber

bei Lukas stent freilich ausdriicklich xai

loKOTiad^} 6 r'jliog, Vgl. auch Humboldt
Kosmos III 414.

45, 1. Aug.: Totale Sonnen-F. Am Geburts-
tag des Kaisers Claudius. Cass. Dio
LX 26, 1.

47, 1. Jan.: Totale Mond-F. In der Nacht, wo
eine kleine vulkanische Insel im Aegaeischen

Meer bei Thera auftaucht im 6. Jahr
des Claudius = 800 a. u. c. (HiHer v. Gar -

tringen Thera I 63). Aurel. Vict. Caes.

4, 14, vgl. Cass. Dio LX 29. Seneca qu.

n. II 26, 6.

59
?

30. April: Totale Sonnen-F. Unter dem
Consulat des Vipstanus und Fon-
teius in Rom, Campanien, Armenien be-

obachtet. Plin. n. h. II 180. Tac. ann.

XIV 12 (dagegen XIII 41 nur atmospha-

rische Verrinsterung, wie schonNipperdey
z. St. richtig erklart; miraeulum von dem
natiirlichen Vorgang z. B. auch Plin. n.

h. II 57). Cass. Dio LXI 16, 4.

67, 31. Mai: RingftSrmige Sonnen-F. Zweifel-

haft, ob auf sie die in Philostrats Ap ol-

io niusroman {vit. ApolL IV 43) erwahnte
Sonnen-F. zu beziehen ist.

69, 18. Oktober: Partielle Mond-F. Bei der

Schlacht von Cremona nach Cass. Dio

2361 Finstemisse Finsternisse 2362

LXV 11 (der hier doch recht deutlich von
astronomischer Mond-F. spricht : ixXutovoa).

Von G. Hofmann als reell behandelt, von
Ginzel sehr skeptisch (202 Anm.). Aller-

dings ist der Farbenwechsel des Mondes,
den Cassius Dio besonders hervorhebt, fur

partielle Mond-F. ausgeschlossen : also viel-

leicht nur traditionelle Ziige der Eklipsen-

schilderung aufgenommen (vgl. o. S. 2350)?
Jedoch bei Tac. hist. III 23 statt dieser 10

F. eine andere Wirkung des (offenbar vollen)

Mondes auf den Veiiauf der Schlacht er-

zahlt. Bleibt also fraglich (vgl. auch
Kiss en Rh. Mus. XXVI 5391), wenngleich

die Zeit (vgl. Tac. hist. Ill 37) doch recht

auffallend gut pafit.

71, 4. Maxz: Partielle Mond-F., s. die folgende.

71, 20. Marz: RingfOrmig-totale Sonnen-F. Die

von Plutarch in Chaironeia beobachtete

und de fac. in orbe lunae c. 19 beschriebene 20

Sonnen-F., die ,gleich nach Mittag begann'
und sehr bedeutend war. Ginzels auf

sicheren astronomischen Grundlagen be-

ruhendeErmittlung dieser Sonnen-F. (202ff.)

ist wichtig fur die Datierung der Plutarchi-

schen Sclirii't und widerlegt zum Teil Hir-
zels Annahmen (Der Dialog II 182, 1).

Die Sonnen-F. ist wohl identisch mit der

von Plinius n. h. II 57 erwahnten, der vier-

zehn Tage vorher eine Mond-F. voraus- 30

ging, also 4. Marz,

[Die Stelle Philostrat. vit. Apoll. VJJI
23 beschreibt keine Sonnen-F.; die von
Ps.-Victor, epit. XII 12 fur den Todestag
Nervas behauptete Sonnen-F. ist nicht

nachweisbar.]

125, 5. April: Partielle Mond-F. Im 9. Jahre
Hadrians am 17./18. Pachon in Alexandria

beobachtet. Ptolem. Synt. IV 8 p. 329, 11.

133, 6. Mai: Totale Mond-F. Im 17. Jahre 40
Hadrians am 20./21. Payni von Ptole-

maios selbst sTziueXiaxaia in Alexandria

beobachtet. Ptolem. Svnt. IV 6 p. 314, 16.

134, 20. Okt.: Partielle Mond-F. Im 19. Jahre
Hadria ns am 2./3. Choiak von Ptolemaios

beobachtet, ebd. p. 314, 24.

136, G. Marz: Partielle Mond-F. Im 20. Jahre
Hadrians am 19./20. Pharmouthi von

Ptolemaios beobachtet, ebd. p. 315, 6.

186, 28. Dez.: Ringformige Sonnen-F. Unter 50
Commoduswohl in Rom beobachtet.

Hist aug. Commod. 16, 2.

212, H.Aug.: Totale Sonnen-F. Von Tertul-
lian ad Scap. 3 erwahnt. Der Ausdruck
sol positus in suo hypsomate et domiciliv
hat mehrfache Deutungen veranlaBt, auBer
der vorstehenden auf den 3. Juni 197 und
auf den 2. Marz 211 (vgl. die Literatur

bei Ginzel 206). Auszugehen ist, da
vytopa mehrdeutig ist, von dem eindeutigen 60
domieilium (olxog): das Haus der Sonne
ist astrologisch der Lowe, und in ihm be-

fand sich die Sonne am 14. August 212.

Neben domieilium muBte auch vy/copa zu-

nacbst in astrologischem Sinne genommen
werden, also auf das Verweilen der Sonne
im Widder nnd zwar in seinem 19. Grad
gehen(vgL Bouch^-Leclercq L'astroL gr.

218,

?240,

292,

?304,

310,

319,

324,

334,

193ff. tiber die astronomischen und astrolo-

gischen Bedeutnngen von vyog und vyjatpa).

Da nun aber die Sonne auch am 2. Marz
noch nicht im Widder und am 3. Juni

natiirlich nicht mehr darin ist, so schlieBen

sich die beiden andern Daten von selbst aus.

Astrologisch ist also vyxofia in keinem Fall

annehmbar. Es bleibt also nur die M6g-
lichkeit astronomischer Auffassung, wobei

vxpo?f.ta = nordliche Deklination der Sonne

ist; das pafit auf den Lowen immerhin
einigermaften, wenn auch nicht genau (ge-

nauer auf das vorhergehende Tierkreis-

zeichen, den Krebsl. Somit wird (mit Joh.

Schmidt Rh. Musi XLVI 86rT.) das Datum
212, 14. Aug. zu bevorzugen sein, da es

auch geschichtlich sehr gut paBt (vgl.

Schanz Gesch. d. rem. Literal III 308;
Kellners Behandlung der Stelle ist astro-

logisch ganz verfehlt; ganz korrekt ist

allerdings auch Schmidt in dieser Be-

ziehung nicht).

7. Okt: Riugfflrmige Sonnen-F. Nach
Macrinus Sturz (dieser am 8. Juni 218).

Cass. Dio LXXVIII 30, 1 (hier jedoch

irrig vor das Ereignis gesetzt, offenbar in

Wirkung der oben S. 2336 besprochenen

Keigung, den Tod von Herrschern usw.

direkt mit F. in Verbindung zu bringen).

5. Aug. : Totale Sonnen-F. Wahrend Gor-

dians III. Regierung. Hist. aug. Gord. Ill

23, 2. Der Zeitansatz bleibt unsicher, vgl.

Seeck Rh. Mus. XLI 16 Iff'.; nach Hof-
mann 29. Jan. 241.

4. Mai: Totale Sonnen-F. Nach den Con-

sul. Constantinopol. (Hydatius ed. Momm-
sen Chron. min. I 230) unter dem Con-

sulat des Tiberianus und Dio (291) : aber

die Sonnen-F. vom 15. Mai 291 verlauft

zu siidlich. Vgl. Seeck Jahrb. f. Philol.

1889, 631.

31. Aug.: Totale Mond-F., bei der Passion

des hi. Felix (A A. SS. Oct. X 628). Datie-

rung hSchst zweifelhaft

6. Juli: Ringformige Sonnen-F. Mit einiger

Wahrscheinlichkeit bei Aurel. Vict. Caes.

41, 5 gemeint (dort als tible Vorbedeutung

fur die Ernennung der zwei Sonne des

Constantin - und des Sohnes des Licinius

zu Caesaren).

6. Mai: Totale Sonnen-F. Consular. Con-

stantinop. a. O. 232, dort fur das J. 318.

6. Aug.: RingfOrmige Sonnen-F. Vielleicht

die in Georgios Hamartolos Chronic. IV
c. 180 und darnach bei Kedrenos 1 p. 499
Bekker gemeinte, zum 2 0. Jahr des
Constantin s und Licinius (325/6).

17. Juli: Ringformige Sonnen-F. Unter

dem Consulat des Optatas und Paulinus

(334) von Iul. Firmicus. Maternus
dem Astrologen und spateren Apologeten er-

lebt und nach seiner Angabe (Mathes. I

4, 10) von den mathematiei vorausge-

sagt.

6. Juni: Totale Sonnen-F, Erwahnt von
Hieronymus ad a. Abr. 2362 (= 348
n. Chr.), Theophanes Chronogr. ed. de Boor
I p. 38 (dritte Tagesstnnde am 6. Daisios
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338 [sic!]). Casaiod. ed. Mommsen Chron.
min. H 151 (zu 348).

348, 9. Okt.: Totale Sonnen-F. Bei Theoph.
ebd. p. 39 als auf den Sonntag fallend
angegeben, was das Datum sichert.

360, 28. Aug.: Ringfbrmige Sonnen-F. Wahrend
des Perserkrieges unter Constantius.
Amraian. Marc. XX 3, 1. Uber die mancher-
lei Ubertreibungen bei Ammianus s. o.

S. 2350 ; auch Z e c h Astronom. Untersuch. 10
iiber die wichtig. Finstern. 54. 56.

364, 16. Juni: Totale Sonnen-F. Beobachtet
von The on von Alexandreia, dem Com-
mentator des Ptolemaios. Theonis Com-
ment, in Ptolem. synt. p. 332 ed. Basil.

Dazu die bei G i n z e 1 nicht beachtete aus-

fuhrlichere zweite Stelle in Theonis com-
ment, in Ptolem. tab. exped, ed. Halma
I 77ff., vgl. ebd. p. 161

393, 20. Novbr. : Totale Sonnen-F. Unter dem 20
Consulat Theodosios III. und Abtn-
dantius. Consul. ItaL, Mommsen
Chron. min. I 299, und Marcellinus Com.
ebd. II 63.

400, 8. Juli : Totale Sonnen-F. Hieronymus
contra Joann. ad Pammach. c. 42 (circa

dies Penteeostes, was freilich der 20. Mai
ware). Sonst kOunten nur die Sonnen-F.
von 393 oder 418 fur Bethlehem in Be-
tracht kommen, aber die Schrift kann 30
nicht viel vor oder nach 399 entstanden
sein (die Zeugnisae jetzt bei Sehanz Rdm.
Lit. IV 1, 133).

400—402: Ftinf in Oberitalien sichtbare Mond-
F. (400, 17. Dez.; 401, 12. Juni; 401,
6. Dez.; 402, 1. Juni; 402, 25. Nov.).

Wahrend des von Claudian besungenen
Krieges Stilichos gegen Alarich.
Claud, de bell. Pollent. s. Gothico v. 23Sff.

(daraus ergibt sich die Datierung beider40
Schlachten von Verona auf 402). Von einer

Sonnen-F. finde ich in den Versen keine
Spur.

402, 11. Nov.: Totale Sonnen-F. Unter dem
5. Consulat des Area dius und Hono-
rius. Hydat. chron. Mommsen Chron.
min. II 16 u. a.

418, 19. Juli: Totale Sonnen-F. In Theodo-
sios Jiinglingszeit, mit genauem Datum
berichtet von Philostorgios hist. eecl. XII 50
8 u. a.

447, 23. Dez.: Totale Sonnen F. Hydatius Chron.
min. II 25 zum 23. Jahr des Valenti-
nianus III.

451, 26. Sept.: Partielle Sonnen-F. Derselbe
ebd. zum 28. Jahr des Vale ntini anus III,

Zwischen 383 und 465 die Mond-F., die den An-
laB zu den zwei oben mehrfach erwahnten
Predigten des Bischofs Maximus von
Turin gegeben hat. Uber die vielen hier 60
vorhandenen Moglichkeiten vgl. Ginzel
219AF. ; es wird sich wohl eber um die
spatere als um die fruhere Zeit bandeln
(vgL den Art. inHerzogs E.-E.» XII 471).

458, 28. Mai: Totale Sonnen-F. Im 1. Jahr des
Maiorianua und Leo. Hydatii chronic.
ad Olymp. 309, 3, Chron. min. II 30.
Beobachtet in Chiaves (Aquae Flaviae).

462, 2. Marz : Totale Mond-F. Im 1. Jahr des
Severus (= Olymp. 310,3 = 463) 2. Marz
von Hydatius ebd. II 32 erwahnt. Eben-
daselbst beobachtet. Auch der Wochentag
(Freitag) stimmt.

464, 20. Juli: Ringformige Sonnen-F. Im 7. Jahr
des Leo, 2. des Severus ebd. II 33;
ebendaselbst beobachtet.

484, 14. Jan.: Totale Sonnen-F. Die Sonnen-
F. , die sich im Jahre vor des Neu-
platonikers PToklos' Tod ereignete.
Marin, vit. Procl. 37.

485, 29. Mai: Totale Sonnen-F. Der Ver-
folgung der katholischen Christen
durch den arianischenVandalenkomgHono-
ricus (Hunerich) zugeschrieben von Gregor
von Tours hist Francor. II 3 p. 66 ed. Arndt.

497, 18. April: Ringformige Sonnen-F. Zum
Consulat des Anastasius Aug. II bei
Marcellinus Com., Chron. min. II 94 u. a.

512, 29, Juni : Totale Sonnen-F. Im 5. Consulat
des Paulus und Muscianus, ebd. II 98 u. a.

538, 15. Febr.: Totale Sonnen-F. Von Be da
in der Hist, eccles. V 24 fur den 16. Febr.
538 bemerkt.

540, 20. Jnni : Totale Sonnen-F. Ebd. mit ge-
nauem Datum. Die Mitteilung, daB die

Sterne am Himmel sichtbar wurden, pafit

nicht fur England, sondern far Italien.

Dazu andere Quellenbelege (mit falscher
Wochentagangabe) bei Ginzel.

547, 6. Febr.: Totale Sonnen-F., und 17. Aug.:
Partielle Mond-F. Von Stephanus, Pres-
byter von Antiochcia, damals in Alexan-
dria, vorausgesagte F., nach Kosmas In-
dikopleustes Topogr, christ. p. 321 Migne.

563, 3. Okt.: Bingfo'rmige Sonnen-F. Gregor
Turon. hist. Franc. IV 31 (irrig die Note
in Arndts Ausg.), unter vielen andern
Prodigien.

567, 31. Dez.: Totale Mond-F. In den Excerpta
Sangallensia bei Mommsen Chron. min,
I 335 zu 567 notiert, unter lust in II.

577, 11. Dez.: Partielle Mond-F. Zum J. 577
bei Gregor Turon. V 23.

581, 5. April: Partielle Mond-F. Zum J. 580
ebd. V 41.

582, 18. Sept.: Totale Mond-F. Zum J. 582
ebd. VI 21.

590, 4. Okt.: Ringformige Sonnen-F. Bei Kaiser
Maurikios Auszug gegen die Avaren
in Thrakien , Theophyl. Simocatta hist, V
16, auch bei Theophanes und Zonaras; die

gleiche Sonnen-F. zum J. 590 von Gregor
Turon. X 23 berichtet.

590, 18. Okt. : Partielle Mond-F. Beginn des
Krieges zwischen Franken und
Britten; zum 30. Jahr des Gunthramnus
in Fredegars Chronik IV 11 notiert.

592, 19. Marz : Totale Sonnen-F. Zum 32. Jahr
des Gunthramnus, ebd. IV 13.

[BolL]

Fioisinus (?) , rOmischer Topfer, Dragen-
dorff Bonn. Jahrb. XCVI 131. [C. Robert.]

Fir Philopappus, war nach Ausweis
der Munzen von Marcianopolis, die das Bild des
Severus Alexander teils allein (Pick Die antiten
Munzen von Dacien mid Moesien IIS. 291£
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nr. 1040—1044), teils in Verbindung mit dem
der Maesa (Pick a. O. S. 297 nr. 1067) oder der
Mamaea (Pick a. O. S. 300 nr. 1082—1085)
zeigen, Legatus August! pro praetore von Moesia
inferior unter Severus Alexander zur Zeit des Todes
der Maesa (ca. 223). [Goldfinger.]

Firaesi (<Piqouooi), Volk in Skandinavien,

Ptolem. II 11, 16. Zeuss Die Deutschen 158.

159. C. Miiller zu Ptolem. a. O. Mullenhoff
Deutsche Altertumsk. II lOf. Anmerk. Bremer 10

Ethnographic der german. Stiimme § 104. C.

M filler (zu Ptolem. II 11, 7) und andere denken
an skandinavische ,Friesen'. Vgl. Finnaithae.

[Ihm.]

Fircellius Pavo aus Reate, anwesend bei dem
ins J. 700 = 54 verlegten Gesprach Varro r. r.

in 2, 2. 6, 1. [Miinzer.]

FJrma s. Astigi.
Firmanus, ROmischer Tfipfer, Dragendorff

Bonn. Jahrb. XCVI 152. [C. Robert.] 20
Firmicus. Iulius Firmicus Maternus, der

Verfasser von zwei fur die Kulturgeschichte des

sinkenden Altertums sehr wichtigen Werken, ist

uns nur aus diesen bekannt; jede literarhistorische

Notiz fehlt. Er sagt uns math. I pr. 4, dafi er

aus Sizilien stamme und dort wohne (gute Kennt-
nis Siziliens auch in de err. 7, If.); Syrakusaner
war er nach Skutschs (Hermes XXXI 646) sehr

wahrscheinlicher Herstellung einer Stelle im Horo-
skop des Archimedes p. LXXVIIb col. 2 der 30
princeps. Er war Senator (Iulii Firmiei Materni
iunioris V. C in den Subskriptionen der Hss:

von math, und de err.; viri eonsularis, wie der

Urbinas am Ende von math. IV und die Aldina
haben, ist Miftdeutung von V. C). Aus math. I pr.

ergibt sich, dafi er geraume Zeit vor 335 Lollia-

nus Mavortius (s. u.), den damaligen Statthalter

von Campanien, kennen lernte, von derErschopfung
durch eine Winterreise bei ihm sich erholte und
dem Freunde, der in den Gesprachen mit ihm 40
von Sizilien und Archimedes auf astronomische
und geographische Fragen gekommen war, da-

mals das Versprechen gab, ein grofies astrolo-

gisches Werk zu schreiben. Als er dieses ver-

fafite, hatte er bereits die Anwaltstatigkeit auf-

gegeben, auf deren Gefahren und Stiirme er IV
pr. If. zuriickschaut. DaB er Heide war, als er

sein astrologisches Buch schrieb, ist keine Frage.
Der Annahme, er babe an Mysterienkulten teil-

genommen (Fried rich In Iul Firmiei de err. 50
prof, reljg. lib. quaest, Diss. Giss. 1905, 55),
widerspricht die scharfe Warnung an den Astro-

logen II 30, 10 (nunquam noctumis saerificiis

intersis, sive ilia piMica sire privata dieantur) ;

jedenfalls hat er sie, wie sich aus de err. er-

gibt, sehr genau gekannt (selbst dies scheint von
Cumont Relig. orient. 19, jedoeh kaum mit Recht,
in Zweifel gezogen zu werden). Vor der etwa 345
—347 erfolgten Abfassung seines christlieh-pole-

mischen Werkes, wohl nicht lange zuvor, ist er 60
Christ geworden (de err. 8, 4 saerarum lectionum
institutione formatus). Wann er gestorben ist,

wissen wir so wenig wie das Jahr seiner Geburt.
1. Die acht Bucher der M at he sis , des astro-

logischen Werkes, sind vom Verfasser wohl selbst

als acht bezeichnet, aber der primus liber nur
als verteidigendes Vorwort gedacht, dem sich

dann die ubrigen sieben nach der ,Ordnung und

Zahl* der Planeten, anschlieBen (s. das SehlujB-

kapitel des Ganzen: das einfiihrende Buch II

wurde danach dem Sol als <ktx omnium, et prin-

ceps [I 10, 14] entsprechen, Buch IDI der Luna,
die vielleicht nur deshalb noch am Schlufi be-

handelt wird; weiter laBt sich das Spiel dieser

,Ordnung' kaum verfolgen). Die Abfassungszeit

ergibt sich ziemlich genau aus verschiedenen An-
spielungen. Die Sonnenfinsternis des 17. Juli 334
(o. S. 2362) ist I 4, 10 als neues Ereignis er-

wahnt; Constantin I. regiert noch (I 10, 13 lies

Constantii filius; vgl. ferner I prooem. 7); die

Gaesares kommen neben Constantin I 10, 14 vor.

Buch I ist also nach dem 17. Juli 334, vor dem
22. Mai 337 geschrieben. Das Horoskop II 29,

lOff. hat Mommsen (Hermes XXIX 470ff.) als

das des Ceionius Rufius Albinus, Stadtpraefecten

vom 30. Dezember 335 bis 10. Marz 337 erkannt.

Danach ist Buch II zwischen dem 30. Dezember
335 und dem 22. Mai 337 geschrieben. Gewid-
met ist das Werk dem Freunde, auf dessen Auf-
forderung und wiederholte Mahnung es begonnen
und vollendet wurde , dem Q. Flavius Maesius
Egnatius Lollianus mit dem Beinamen Mavortius,

dessen Amterlaufbahn durch Inschriften und
Schriftsteller, am besten ietzt durch die von Seeck
(Rom. Mitt. XX 283ff.) glucklich zusammengefiigte
Inschrift CIL VI 1723 + 1757 bekannt ist. Ihm,
proGonsuli provincial Afrieae et ordinario eon-

suli designate , erfullt F. sein Versprechen, das

er dem eonsularis Campaniae gegeben und dem
comes Orieniis noch nicht gehalteu hatte (I pr.

8). Die Designation zum Consul — die iibrigens

nicht auch VIII 15 p. CVIa 2 der princ. bezeugt

ist, denn dort steht nicht Lollianus, sondern Tul-

lianus in der Princeps und in alien Hss.
;
gemeint

ist, wie mir Seeck schreibt, der Consul von 330,
der bald Symmachus bald Tullianus genannt wird,

De Rossi In script. Christ. Urbis Romae I 37.

Mommsen Chron. min. Ill 520. Seeck Herm.
XLI 533; Syrmnachus p. XLI — , macht Schwierig-

keiten, denn Lollianus war erst 355 ordentlicher

Consul. Da scbon wegen der christlichen Schrift

die Mathesis nicht erst 354 vollendet sein kann
und eben sowenig die Satze uber den lebenden Con-
stantin I. dicht neben dem Datum 354 stehen

konnten, so ist entweder an die bloB adulatorische

Bezeichnung eines Versprechens des Consulates

durch Constantin I. als Designation zu denken (so

Mommsen) oder aber mit Friedrich (a. O. 53)

eine wirkliche Designation durch Constantin an-

zunehmen , der zunachst kein Amtsantritt unter

Constantius folgte. Fur Buch 1 und II bleibt

also die Entstehung vor Juni 337 unzweifelhaft

;

die spateren Bucher werden wohl ebenfalls vor

Constantins Tode vollendet sein. da sonst der

Bezug auf Constantin beirri AbscbluB getilgt

worden ware.

Die Cberlieferungsgeschichte der Mathesis
kann vor dem Erscheinen der zweiten Halfte von
Krolls und Skutschs Ausgabe nicht unter-

nommen werden; es rnufj genugen, in Kurze auf

das einstweilen vorliegende Material hinzuweisen,
das erst durch die zu erwartende Praefatio der
neuen Ausgabe sicher verwertbar werden wird.

Die aiteren Hss. — keine alter als saec. XI —
reichen alle nur bis hiJchstens p. 269, 19 Kr.-Sk.,

gehen also nicht fiber IV 22 hinaus. VgL tlber
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sie die Yorbemerkung von Kroll-Skutsch, dann
iiber die Hs. in Montpellier saec. XI Bonnet
Rev. de philol. N. S. VIII (1884) 187ff. ; iiber

den interpolierten, aber nicht durchaus wertlosen

Monac. 560 saec. XI vgl. Keller Zu J. F. M., dem
Astrologen, Progr. Erlangen 1881. Sittl Praef.

seiner Ausgabe p. X. Mommsen Hermes XXIX
6181 Fur die vollen acht Biicher gibt es nur

jiingere Hss. aus human istischer Zeit, von denen
eine Anzahl bei Kroll-Skutsch p. VI verzeich-

net ist; sie werden von den Herausgebern in eine

deutsche und eine italienische Gruppe geteilt.

Von einer Anzahl nicht mehr nachweisbarer Hss.

haben wir Kermtnis, so von einer aus Monte Cas-

sino , die auch den Frontin cnthielt und von

Poggio 1429 fiir diesen beniitzt wurde; vielleicht

hSngt der Monacensis 560 mit ihr zusammen oder

ist ein Teil davon. Hartraann Schedel kannte

einen Codes mit stichometrischen Angabcn, fiir

Buch II 1825 Zeilen (Sittl Arch. 1 Lexik. IV
611. v. Winterfeld DLZ 1896, 69f.). Uber

weitere verschollene Hss. s. Leasing Werke XII

271ff. L.-M. Sittl Praef. p. Xllff. v. Winter-
feld a. 0. 70. Vgl. im allgemeinen noch M on t-

faucon Bibl. BibL I 88 G u. 6. HeiibronneT
Hist. Math. Univ. in den beigegebenen Ausziigen

aus Montf aucon Index unter F. Von den alten

Ausgaben ist die princeps (Vcnet. 1497 per Symo-

nem Bivilaqua) ein im ganzen treues Bild der

Uberlieferung, jedoch mit Liicken namentlich im
sechstcn und siebten Buch (vgl. auch Lessings
Erganzungen a. 0-). Stilistisch sehr stark dem
klassischen Latein naher gebracht ist die Aldina

(1499), die Pescennius Franciscus Niger nach

einem ad. extremam Scytharum faecem ver-

schlagenen und von ihm heinigebrachten Codex
herausgab , vgl. die Beispiele von Textanderung,

die Sittl Arch. 1 Lexik. IV 608 beibringt; das

Verlialtnis zur hsl. Uberlieferung ist erst noch

aufzuhellen. Auf der Aldina beruhen die beiden

Ausgaben des Astrologen und Arztes Pruckner
(Bas. 1533 und 1551). Erst 1894 ist durch

C. Sittl die erste Halfte einer kritischen Aus-

gabe erschienen, deren vOllige Unzulanglichkeit

(vgl. Kroll und Skutsch Hermes XXIX 517ff.)

eine neue Bearbeitung durch die zwei Genannten

herbeifuhrte (fasc. prior., Lips. 1897).

2. Die Matbesis ist eine Einfiihrung in die

Astrologie von ihren Anfangsgrunden bis zu den

Geheimnissen der Sphaera barbarica. Sie ist das

umfangreiehste Handbuch der Astrologie, das wir

aus dem Altertum haben, obgleich groBe Gebiete,

besonders die xaiaoyat , darin feblen. Da die

Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte die Erkennt-

nis der Arbeitsweise und der Quellen des F. be-

deutend gefordert haben, eine Ubersicht iiber die

Ergebnisse aber noch nicht vorliegt, so soil sie

im folgenden in Kiirze versucht und einige neue

Hinweise hinzugefiigt werden. Das erste Buch
ist lcdiglich der Verteidigung der Astrologie be-

stimmt. Gegen wen sich die Verteidigung richtet,

ist aus den Wendungen contradicendi studio,

sollicitant ut certis ac defmitis rebus . . . argu-

mentations pugnacis licentwe resistatur deut-

lich za erkennen (I 1, 1 vgl. auch 2, 12): es

sind die Neuakademiker, deren Haupt Karneades

die einschneidendsten Argumente gegen die Astro-

logie formuliert hatte (Schmekel Fbilos. der

mittl. Stoa 155ff. Wendland Philo iiber die

Yorsehung 24ff. Boll Studien iiber Ptol. 133ff.

181fF.). Die Berufung auf die Kontroversen uber
das Wesen der Gotter I 1, 3—4 (mit stellenweise

wtfrtlicher Beniitzung von Cic. de nat. deor. I
2—4), iiber die Unsterblichkcit und fiber das Gute
und Bose dienen dazu, die Argumentation der
Gegner von vornherein zu verdachtigen. Dann
werden die Karneadeischen Argumente von den

10 Volkersitten, von der Aufhebung alles ethischen

Urteils, aller Strafen, auch alien Gebetes zu den
Gottern (vgl. jetzt Valens IX 8, Catal. cod. astr.

V 2, 123, 23) zunachst nur ohne Widerlegung
angefuhrt. Welter wird dapn ganz wie bei Philo

und Sextus (Wendland a. O. 26) der ungeheuren
Schwierigkeiten , die sich aus der unermeBlich

raschen Bewegung der Gestirne ergeben, gedacbt.

Die Antwort des F. (von 3, 3 an) legt die Irr-

ttimer in der Voraussagung dem Austibenden, nicht
20 der Kunst zur Last (wie in Cic. de div. I 124

und bei Ptolem. Tetrab. p. 6, beide nach Posei-

donios, Boll a, 0. 138; mit Cicero 118 beruhrt

sich F. in dem Wort inscientia p. 11, 7). Die
groBen Schwierigkeiten astrologischer Voraus-

sagnng werden zugegeben, wie von Ptolemaios-

(Boll a. 0. 139), aber, anders als dort, in plato-

nisierender Weise, auf die Schwache der in die

Bande des KOrpers verstrickten Menschennatur

geschoben, sogleich aber die Erhabenbeit des seines-

30 gottlichen Ursprungs sich bewuBten Menschen-

geistes und seiner Erkenntnisse — non didivit

sed agnovit, also avdfivrjots — gepriesen, teilweise

ahnlich wie Manilius II prooem., aber schwerlich

daraus entnommen; letzte Quelle ist
,_
wie sich

aus den Beriihrungen von 4, If. mit Cic. de div.

I 129 ergibt, der dort zitierte Poseidonios; das-

wow didieit sed agnovit wie die recordatio stammt
aus Cic. Tuscul. I 57f. ; ahnlich iibrigens auch

Hermes Trismeg. p. 115, 16 ov diddoxezai, aXV
40 avaumvrjoxETm , Kroll De orac. Chaldaicis 59.

Die Art der Beispiele, die mehr ein Hymnus auf

die Astronomie als auf die Astrologie sind (Ver-

herrlichung der Yorhersagung von Sonnen- und
Mondfinsternissen 4, 10; s. o.), hat F.s Vorlage

vielleicht auch aus Poseidonios. Mit der wissen-

schaftlichen Astronomic sind die prineipia der

Astrologie, die nur ein Teil von ihr sein soil, ge-

geben. Dann wird c. 5 der Einwurf de colori-

bus et moribus, von den ethnographischen Eigen-

50 tumlichkeiten, ohne Eingehen auf die astrologische

Geographic , vielmehr zunachst mit Hinweis auf

das Argument des Chrysipp von der notwendigen

Verschiedenbeit aller Individuen abgetan (Boll

a. 0. 183 Anm.), dann aber auf die Seele and

den vovs der Gestirne und die Verwandtschaft

des Menschengeistes mit diesem gBttlichen Geiste-

hingewiesen, ahnlich wie bei Cic. somn. Scip. 3, 7

(zum Teil wortlich danach 5, 11) oder de nat. deor.

II 39ff.j Tusc. I 62ff.; poseidonianisch (Rohde
60 Psyche 609, 1) ist auch der Glaube an descensus?

und aseensus der Seelen 5, 9, wo ubrigens ein

neuplatonischer Emschlag nicht auszuschlieBen

ist (vgl. z. B. Porphyr. de antro nymph. 29).
_
So-

dann wird der Einwand wegen des Determinis-

mus behandelt (c. 6); F. erklart, die Sterne ver-

uraachen, quae patimur, dagegen dar gOttliche

Ursprung unseres Geistee, quod repugnamut, wa&
auch auf stoischem, nicht nor auf neuplatonischem
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Standpoint denkbar ist, vgl. Poseidonios bei Seneca

ep. 113, 28 und Schmekel 244f. Es wird dann

in c. 7 an zahlreichen Beispielen auseinanderge-

setzt, wie das Fatum oder die Fortuna (das wird

nicht unterschieden) die Geschichte seltsam ge-

staltet; die ersten Beispiele § 2—7 verraten offen-

bar die ftberreizte Atmosphare der Ehetorenschule

und das Studium der Deklamationen mit ihren

romanhaften Themen, die auch 10, 10 und in

Buch VIII ihren EinfluB nicht verleugnen (viel

einfacher iiber das gleiche Manil. IY 69ff,). Aber

auch die folgenden zahlreichen historischen Bei-

spiele aus der griechischen und romiscben Ge-

schichte sind die in den Rhetorenschulen fur das

Tychethema iiblichen, so daB die Verwandtschaft

mit Manil. IV 23ff., auch mit Yarros Marias de

fortuna u. a. wenig zu pressen ist (vgl. Edwin
Miiller Philol. LXII 82ff.); dafi Cornelius Nepos

die Quelle fiir F.s griechische Beispiele war, ist

von Moore Julius Firmicus JVlaternus, der Heide

und der Christ, Miinch. Diss. 1897, 38f. durchaus

nicht bewiesen. Eingelegt ist die sehr interessante

Stelle iiber Plotin (7, 14-22), die nicht aus Porphyr.

vit. Plot. c. 2 stammen kann, da sie ausfuhrlicher

iiberdieKrankheitspricht(Boll a. 0.234, l)undden
Aufenthalt in Campanien etwas anders motiviert.

Die lange Ausfiihrung iiber Sulla (§ 25 —38), die

Usener in Maurenbrechers Sallust ediert hat,

scheint mehr noch von einer Epitome des Livius

beeinfluBt (analysiert bei Moore 38ff.); Manilius

IV 43ff. hat hier kaum merklich den Ausdruck

gefarbt. In c. 8 widerlegt F. die vermittelnde

Meinung, dafi zwar Lebensbeginn und Tod dem
Schicksal unterliege, unser Leben aber ly? y\nXv

sei, mit der Erwidcrung, daft auch das Leben
doch dem Zufall (mortis repentino casu steht

p. 32, 23) — er meint aber dem Schicksal —
unterliege; eine begrifflich sehr wenig scharfe

Beweisfuhrung, deren stoische Herkunft aus SeTV.

Aen. VIII 334 (v. Arnim Stoic, vet. frg. II 281)

klar wird. Fortuna und sifiaQfAsvrj erscheinen

auch hier immer identisch. Das 9. Kapitel ist

wesentlich Zusammenfassung. Kap. 10 behandelt

die Frage nach dem Grund der Volkertypen

{colores et mores gentium), die den EinfluB der

Sterne zu widerlegen scheinen, nicht vom Gesichts-

punkt der astrologischen Geographie aus, sondern

vielmehr aus der Lehre von den fiinf Zonen, von

denen aber nur die zwei gemaBigten bewolmt
erscheinen (die Pannenideische und altstoische

Zonenlehre, vgl. Berger Geschichte d. Erdk. II

37. 69. Ill 123), sowie aus den groBen ktfrper-

lichen und seelischeD Verschiedenheiten unter den
Angehorigen der gleichen Nation. 10, 12 a. E.

ist wohl polemische Anspielung auf Manil. IV
773ff. Fiir den Kaiser Constantin I., dessen Ge-
burt in Naissos die These beweisen mufi, dafi

ab Italis frequenter dominationis imperia trans-

lota sunt, nnd fiir die Caesares wird an alle

sieben Planeten, mit Sol beginnend, ein Gebet
gerichtefc, das dae erste Buch schliefit (vgl. fur

solche Planetengebete einstweilen Reitzenstein
Poimandres 75, 4. Catal cod. astrol YDI 4);

dieses ganze Gebet des P. ist ubrigens vollstandig

ans Cic. somn. Scip. 4, 9 rasammengeflickt.

Kflrzer lassen sich die folgenden Bftfiher be-

sprechen. Das zweite Buch ist das eigentliche

Lehrbnch der Elementarbegriffe der Astrologie,

die primae institutiones , wie sie ahnlich die

griechischen ISloaywyai in die Astrologie geben; eine

groBe Lticke entstellt gerade das zehnte Kapitel,

aus dem man am ehesten die hier ubrigens minder

wichtige Quellenfrage entscheiden kOnnte (II 10

naher mit Rhetorios, Catal. cod. astrol. VII 194,

als mit Yalens und Hephaestio verwandt). Genannt

werden, wie auch vielfach sonst im WeTke, die

Oraeei, auch die Babylonii und Aegyptii (auf

10 Nechepso-Petosiris geht wohl auch hier manches,

aber sichex nicht alles zuriick); nur im Yorbei-

gehen, in der Praefatio, ein uns unbekannter

Fronto und Hipparch als dessen Quelle, die Verse

des Iulius Caesar (Germanicus) und Cicero (beide

auch zitiert Vin 5 neben Arat), dann, mit Zu-

stiramung, Ptolemaios und ein unbekannter Navi-

gius(?), was kaum in Nigidius zu andern ist. Fiir

die antisGia-Jjehre c. 19 werden auBer Ptolemaios

auch noch der Dichter Antiochos von Athen (s. o,

20 Bd. I S. 2494 und Suppl. I S, 92) und besonders

riihmend der Dichter Dorotheos von Sidon (s.Kro 11

Catal. cod. astr. VI 89ff.) genannt. Am SchluB dieses

vorletzten Kapitels ist das Horoskop des Albinus

(s. o.) eingelegt, ahnlich wie etwa Antigonos von

Mkaia das Horoskop des Hadrian oder Palchos

das des Leontios als Beispiel bringt. Besonders

anzichend erscbeint das SchluBkapitel qualw vita

et quale wisiiiutum esse debeat mathematicis,

iiber das u. S. 2373. Der Kaiser wird als Gott

30 hier selbst von der Moglichkeit, iiber sein Leben
zu forschen, ausgenommen. Das dritte Buch
behandelt die Wirkungen jedes einzelnen der sieben

Planeten an den zw6lf Ortern (starke wOrtliche

Beriihrungen mit dem Dichter Antiochos von Athen,

Catal. cod. astr. I 108ff. ; Parallelen zu Manetho
sind Berl. Phil. Woch. 1898, 203f. notiert); so-

dann die Verbindungen des Merkur mit anderen

Planeten. Zitiert sind hier nur gelegentlich die

Babylonier und Ptolemaios (13, 14). Dem Pro-

40 oemium liegt fiir die Darstellung der Lehre vom
Makrokosmos und Mikrokosmos wohl Manil. IV
888ff. direkt zu Grunde, Das Tkema rnundi III 1

ist nach F.s Angaben aus Petosiris-Nechcpso ge-

nommen, die sich auf Aeskulap und Anubis be-

rufen, denen Mercurius die Geheimnisse dieses

Wissens anvertraut habe (vgl. Manetho V Iff.)

;

diese genitura mundi wird mit Kataklysmos und
Ekpyrosis zusamraengebracht , die auch Berossos

(Sen. qu. n. m 29, i) behandelt hatte; die fiinf

50 Weltalter werden nach den Planeten geordnet

(vgl. Bouche'-LeclercqL'astrol, gr. 498ff. Catal.

cod. astr. IV 114. 183). Das vierte Buch be-

spricht namentlich den Mond in Verbindung mit

andern Planeten. nach einer noch nicht zu be-

nennenden Mittelquelle : genannt werden am An-

fang (pr. 5) auBer Aesculapizis Mereurius et

Chnubis (so Reitzenstein Poimandres 125 f.)

Petosiris-Nechepso , Abraham, OTpheus und Kri-

todemos; iiber die orphischen Astrologica s. jetzt

60 H e e g Die angeblichen orphischen "Egya xal

f}t*£Qai, Wurzb. Diss. 1907; Kritodemos und der

fitters zitierte Abraham sind auch von Valens

(2. Jhdt.) gekannt und beniitzt. Von den ubrigen

Kapiteln zeigt das 19. Qber den otxodeajidrtjs

oder dominus geniturae Beruhmngen mit Stellen

in Ptolemaios Tetrabiblon (BerL PhiL Woch. 1898,

205), das 21. ebenso mit Ptolem. IV 4, beidemal

ohne dafi direkte Benfltznng des Ptolemaios
76
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vorlage. Ftir c. 18 ist Abraham, f9r c. 22, vierte Kapitel unbekannter Quelle, das wieder
fiber die Dekane, Nechepso und Petosiris als Quelle das platonisierende non didieit, sed agnovit ani-
genannt. Die Quellen des funften Buches, das mus aus I 4, 5 aufnimmt, folgt das besonders
die vier cardines des Himmels (Aufgang, Unter- feierlicheingeleiteteHauptstfick, die Apotelesmata
gang, Elimination, Gegenkulmination) und die Spkaerae barbaricae, die nacb der Vorbemerkung
Wirkung der Planeten in den Zodiakalzeichen, nicht einmal die divini viri Petosiria und Nechepso
Hausern, Dekanen, ooia bespricht. sind noch wenig gefunden haben sollen (vgl. dagegen Boll Sphaera
bckannt; das Prooemium gibt wieder einen deut- 374ff.). Dafi er diese Doktrin multis Graecis
lichen Hinweis auf die Agypter, d. h. Nechepso- et omnibus Romanis incognitum nennt, ist
Pp+.nsiviS (lit fllijfln'il'irf ft/illiill/i mnivwna jisr Anntim+Ana 1A rtTn c.^n tArr\„ 5!+^^% J n«n ±1.- i. ITI_:i ill. J± _

c. 1 fiber die hellen Fixsterne (vgl. VIII 31. Boll operis diseiplina, wie er am Schlufl (c. 17) sagt,
Sphaera 410 und Artikel Fixsterne), vierteilig. ihm aber, wie schon Scaligcr, Bechert u. a.

Auf den ersten Teil, fiber die Planeten iin Gedritt-, gesehen hatten, durch den Dichter Manilius ver-
Geviertschein usw. (p. LXVIIb -LXXVI der princ.) mittelt, den er lediglich durch ein fabulosi poetae
ist ein belles Licht gefallen durch den Anonymus einmal c. 6 versteckt andeutet. Er aelbst hat
de planetis, den Kroll Catal. cod. astr. II 159ff. fur die Aufgange wenig hinzugetan, aber die
herausgegeben hat. Mit ihm beriihrt sich F. viel- Untergange der gleichen Sterne aus Eigenem
fach wortlich, man sieht, wie er arbeitet: was er 20gedeutet, im Verfolg der alten Parallele diets
dazu gibt, sind schwungvolle Worte, Rhetorik. = Tod und mit Yerwertung der aus den rhefco-

Die gemeinsame Quelle des Anonymus wie des rischen Deklamationen ihm gelaufigen Schauer-
F. ist der von ihm wohl in einer Prosaparaphrase szenen ; das mag ihm das SelbstbewuBtsein ge-
gebrauchte Dichter Anubion , der die Astrologie geben haben, hier schopferisch zu sein. Der zweite
in elegischen Versen besang; genannt hat ilm F. Abschnitt der Spbaera barbarica stammt dann
nicht, denn mit Hanubius, d. h. dem Gotte Anubis vermutlich aus dem ofter genannten Abraham,
(III 1, 1), kann der Elegiker mit dem haufig vor- der dritte aus Achilleus; beide sind IV 17, 2 als

kommenden Personennamen Anubion nicht wohl Quellen ftir die Sphaera barbarica genannt.
identischsein. Ubrigens wird die letzte Quelle 3. Die Zahl astrologischer Schriftsteller, die F.
des Anubion wie des Valens fiir diesen Abschnitt 30 nennt, ist nicht gering, auBer Babyloniern oder
Nechepso -Petosiris sein (Eroll Catal. V 2, 62). Chaldaeern, von denen mit Narnen nur Abraham
Der zweite Teil des sechsten Baches beginnt dann vorkommt, und den Agyptern Anubis, Chnubis,
mit den speeialia apotelesmata, d. h. den Horo- Nechepso, Petosiris die Halbiigypter Hermes und
skopen einzelner Typen von Mensehen, wobei aach Asklepios und die Griechen Kritodemos, Hipparch,
fiir mythische und historische Personlichkeiten Ptolemaios, Achilleus, die Dichter Orpheus, Doro-
(Oedipus, Paris, Demosthenes, Homer, Plato, Pin- theos, Antiochos, von Romern die unbekannten
dar, Archilochos, Archimedes, Thersites) Horo- Navigius (?) und Fronto, Aber merkwtirdigeT ist

skope (natiirlich alle ratione composita) gegeben es, daB er gerade die, deren Benutzung wir ihm
werden, Der dritte Teil des Buches gibt erne sicher nachweisen konnen, verschweigt: die Dichter
Korrektur fur nur platiee ausgearbeitete Defini- 40 Anubion und Manilius; im letzteren Fall ist die

tionen des zweiteu Buches, die die xottoi patris, mala fides kaum abzuweisen. Auch den Antio-
niatris usw. bezeichneteri; ein Hinweis auf be- chos hat er gerade da, wo er ihn benutzt (viel-

wahrte Anschauungen von alii p. LXXXIIII vcr- leicht nur in einer Prosaparaphrase) nicht ge-

schweigt die Quellen. Der vierte Abschnitt p. nannt. Wie weit er die von ihm genannten
LXXXVff.handelt fiber den Chronokrator(Bouch£- Quellen direkt benutzt hat, ist danacb doppelt
Leclercqa. 0. 492. Valens VI 6 im Catal. V 2, die Frage : fiir Nechepso und Petosiris, die dunklen
118); es ist abermals cine feinere Dnrchfuhrung divini vcteres, deren Bucher er gewifi selbst be-

eines schon II 26 behandelten Themas; er hatte sessen haben mag, wird er meist Mittelquellen
also wohl fur das Buch der siaaytoyrj (II) andere gehabt haben, sogut wie etwa fiir das, was im
Quellen als hier. Das sie ben te Buch, fiber dessen 50 ersten Buch und sonst in den Prooemien an
Yorrede u. S 2373, fiihrt in den figurae caelestes Poseidonios erinnert. Ob wir diese Mittelquellen

oder speziellen Horoskopen einzelner Mensehen- wieder finden, ist fraglich,- immer mehr wird aber
typen und Lebensschicksale fort; mit dem Ab- deutlich, daG ein weit ausgedehnter Grundstock
schnitt de servili genitwa (c. 3) beruhrt sich an vielen Stellen dem F. mit Manetho, Ptole-

stellenweise genauer Valens II 34, mit c. 6 de niaios, Valens gemeinsam ist (Koc hi y in der Praef.

prints et qnadrupedibus geniturts et etiam mon- zur Didotausgabe des Manetho p. LXVIIIff. Boll
struosis Ptolem. Ill 9. Das achte und letzte Berl. Phil. Woch. 1898, 205f. und besonders

Bcch enthalt nun als Krone des Ganzen, wie Kro 11 s reiche Zusammenstellung Catal. cod. astr.

mehrfache Ankiindigungen vorher erkennen lassen, V 2, 143ff.) : es liegt am nachsten, das von alien

die Sphaera barbarica; fur die Analyse dieses 60 fortgesetzt gepriesene Buch des Petosiris-Necbepso

Buches (auch fur die altere Literatur) s. Boll als diese letzte Quelle zu vermuten. Aus dieser

Spbaera 394ff.; fur die Vorrede Boll Studien fiber Benfitzung einer und in anderen Partien auch
Ptolem. 146ff. Es sind wieder Quellen zum Teil noch anderer, babylonisch beeinflufiter Yorlagen
genannt: fur Kapitel 1 Petosiris (freilich mit hellenistischer Zeit (V 2 bezeichnet er sich selbst

einem Vorwurf, den dem F. seine eigene Unklarheit als Ubersetzer) folgt erne Mahnung zur Vorsicht
eingibt, vgl. Bouche-Leclercq 414, 1); fur in der Benutzung des F. als kultnr- und sitten-
Kapitel 2 Abraham, fur Kapitel 3 Nechepso, den geschichtlicher Quelle f&r die Kaiserzeit ; vieles
hier auch Teukros imitiert hat. Auf das kleine ist bei ihm angepafit, aber der Grundstock aus
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•der Ptolemaeer- und Seleukidenzeit ist geblieben,

gerade wie etwa die stoisch-kynische Diatribe

traditionelles Gut von Jahrhundert zu Jabrhundert

weitergibt. Schon durch seine blofie Existenz

1st freilich dieses Buch eines Senators des 4. Jhdts.

ein eindrucksvolles Zeugnis fur den ungeheuren

EinfluJS der Astrologie in dieser Zeit ; und all das

ausgesuchte Unheil, das nach ihm die Mensch-

heit fortgesetzt bedroht, lafit den furchtbaren

Quintilianischen schreibt er direkt aus (Wey-
man Rev. de Thist. et de litt. relig. Ill 383f.

Becker Philol. LXI 476if.), und rhetorische

Figuren, wie Oxymora, Parechesen, Anaphern sind

ihm gelaufig. DaB man sich huten mufi, seine

literariscbe Bildung zu fiberschatzen , lehrt von

den Schriftstellerhoroskopen in Buch VI besonders

das des Archilochos, den er unter denselben Sternen

sreboren sein lafit wie den Pindar und nur als

Druck empflnden, mit dem diese Sternenfurcht 10 Lyriker und religiosen Dichter fiir seine dideis-

die Gemtiter belastete.

Es ist auch sonst nbtig, nicht zu viel Indivi-

duelles und Personliches in dem Buch des F. zu

suchen. Wenn er zur Geheimhaltung des Werks
vor Uneingeweihten und Ungebildeten inahnt, den

Mavortius daffir mit einem Eide bindet und da-

zu den Weltenschopfer und Lenker anruft (VII

pr.), so findet sich all das genau so auch bei

Valens (Vn pr. = Catal V 2, 411), nur daB

simi carminis modos prcist. Das fur Demo-
sthenes ebd. gebrauchte Bild in modum fidmi-

num ist das gleiche, wie bei Cic. orat. 234 und
n. vtpovg 12, 4. Dafi er irgend tiefere philoso-

phische Studien gemacht habe, ist wenig wahr-

scheinlich; wenn er den Porphyrius noster nennt

(math. VII pr.) und sein Buch jtsqi xfjg ex loyimv

(pdoaotpias kennt (de err. 13, 4), so beweist das

sowenig ein naheres Yerhaltnis zum Neuplato-

dort die SterngOtter angerufen werden, zu denen 20 nismus wie seine achtungsvolle Polemik gegen

auch F. I 10, 14 betet. Vgl. auch schon S ei-

de ni us Synt. de diis Syr. prolegg. c. 3 und be-

sonders das von Kroll bei Boll Sphaera 396,

1

Bemerkte; mit dem Eid lieUe sich auBer dem von

F. selbst angefuhrten auch der Arzteeid der Hip-

pokrateer vergleichen. DaB er trotzdem an Leser

auch aufier Lollianus denkt, verrat z. B. in Buch V
p. LIXb, 1. col. der SchluBsatz. Grofien Eindruck

macht auf neuere Leser das SchluBkapitel von

Plotin I 7, 14, fiber dessen Leben er gut unter-

richtet ist. Naher ffihrt an neuplatonische Regionen

das von Sympathie und Ehrfurcht fiir deh Mystiker

und Theologen erftillte Horoskop Platons (in

Buch VI), das zugleich in fuhlbarem Gegensatz

gegen die neuakademische pugnax lieentia (I 1,

1) die vera disputationum lieentia preist
?
mit

der Plato ad omnia seereta divimtatis aeeedat.

Stoisch und zwar zumeist, aber nicht immer,

Buch II, das dem Astrologen, qui eotidie de deis 30 poseidonianisch ist die Verteidigung der Astro-

vd cum deis loquitur, schone Ermahnungen gibt,

aber durch die fiber ihm licgende religiose und
ethische Weihe, wenn man sie dem F. perstinlich

statt der ganzen Literaturgattnng zuschrieb, zu

Vomrteilen fiber seinen menschlichen Wert fuhren

inufite ; der derbe und sehr zur Polemik geneigte

Valens spricht (z. B. V 6 a. O. 31, 3ff. und be-

sonders IX 8 a." O. 122, 34tf.) nicht viel anders,

als F. hier und in der Vorrede zu VIII. Doch tritt

logie in I; die Stoa wird VIII 15 mit Achtung
genannt, abeT ohne daB F. als ihr Anhanger er-

schiene.

Auch auf dem Gebiet der Astronomie und
Astrologie waren seine Kenntnisse nichts weniger

als fachmannisch; schon Pico della Miran-
dola hat ihm grobe Fehler nachgewiesen (vgl.

Heilbronner a. 0.): er gibt eine Deutung fiir

Merkurs Kulmination in nachtlicher genitura, ob-

der Priester der Stemenreligion , antistes Solis 40 gleich sich ja der Planet nur hOchstens 28° von

et Lunae et eeterorum deorum per qws terrena

omnia gubernantur, kaum irgendwo so wurdevoll

vor uns wie in dem Buch des vorn crimen Sizilianers,

der auch im Prooemium des V. Buches das divi-

num praesidium herbeiruft mit einem hOchst

merkwurdigen Gebet an den einen Weltengott,

den Lenker von Himmel und Erde und Meer, der

allem Vater und Mutter und sich selber Vater
und Sohn ist (vgl. Dieterich Mithraslit. 155f.).

der Sonne entfernt, und laBt ebenso die Venus

urn 90 und mehr Grad von der Sonne sich ent-

fernen (p. 130, 12). Uber die plumpen MiB-

verstandnisse in II 11 vgl. Kroll Neue Jahrb.

VII 568, 2. Auch die Widerspruche zwischen

einzelnen Stellen wie VI 1 und VII 31 beweisen,

wie wenig er sogar in der eigentlichen Astro-

logie zu Hause war. Dennoch hat er sich mit

dem einen astrologischen Werk nicht begnugt;

Was wir fiber die Bildung des F. aus der 50 er zitiert IV 20, 2 einen singularis liber quern

Mathesis und de err., das ich gleich heranziehe,

*ntnehmen kfinnen , ist zunachst Kenntnis der

nationalen Schriftsteller: aus Vergil, Terenz, Horaz,

Ovid sind gerne Stellen zu poetischer Fiirbung

des Ausdrucks verwertet (Wieck Sphaera Empe-
doclis, Greifsw. Diss. 1897, 8. Moore a. O. 491
Skntsch Rh. Mus. LX 265. Ziegler ebd. 278.

Z u c k e r Philol. LXIV 471). Ciceros Aratea und
Oermanicus nennt er neben Arat. Von Sallust und
Livius hat er manche Wendung entlehnt. Cicero 60
de naL deor. und somn. Scip. schreibt er ge-

legentlich aus; auch de divinat., die Tusculanen

und wohl noch manches andere von Cicero

<auch Catil, I 3, TgL Skntsch zu de err. 6,

9 Ziegler) hat er gelesen. Seine rhetorische

Schulung ist in ihrem starken EinftuB auf seine

Darstellang schon oben betont worden: er lebt

in der Bomanwelt der Deklamationen, die ps.-

de domino genitura e et ekronoeratore ad Muri-
num nostrum, scripsimus; VII 6 ein Buch de

fine vitae ebenfails als vorliegend. Beabsichtigt

hat er (VIII 3) auch eine fJbertragung der iatro-

mathematischen Schrift des Nechepso und eine

Myriogenesis in 12 Bfichern nach Asklepios, dem
sie ,der verehrungswfirdige Stern des Merkur*

mitgeteilt hatte (erwahnt als beabsichtigt V 2

p. LVm 1 col. VI 1. Vin pr.).

Die Sprache des F. ist in ihren Gewohn-
heiten so feststehend, daB man sich wundern
muB, dafi die Identitat des Verfassers der math,

und von de err. verkannt werden konnte; bei der

Emendation der beiden Werke leistet diese Kon-

stanz des Sprachgebrauches die wesenthchsten

Dienste. Schon Dressel (LeiikaL Bemerkungen
zu F. M., Progr. Zwickau 1882), Kelber (An-
fang eines Wflrterbuches zu den libri matheseos
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des I. F. M., Progr. Erlangen 1883) tmd Moore
in der genannten Dissertation haben, leider zum
Teil ohne genauere Kenntnis der ETberlieferung,

viel Material gesammelt; dann vgl. bes. Kroll,
Skutsch und Ziegler in verschiedenen vorher
genannten Aufsatzen und fur die Gleichheit des

Sprachgebrauches in beiden Werken auch die

Noten in Zieglers Neuausgabe von de errore;

auf cin besonders charakteristisches Beispiel die-

Hs., die zweimal, vor und nach der Ed. princ.,.

korrigiert wurde (Ziegler Eh. Mus. LX 422),.

ist von Matth. Flacius Hlyricus for diese be-
nutzt worden (Argentor. 1562); die neuestens-
durch Theod. Friedrich a. 0. verfochtene An-
nahme, daB Flacius eine von P unabhangige-
Hs. beimtzt habe, ist durch K. Ziegler Eh. Mus..
LX 41 7ff, widerlegfc worden. Die Hs. , die in
Minden lag, kam vielleicht durch Flacius selbst.

ser ewigen Wiederkehr der gleichen Ausdriicke 10 nach Heidelberg und von da nach Rom, wo sie-

hat er praef. p. XLIII aufmerksam gemacht.
Eine ausreichende Bearbeitung der Sprache des

F. wird erst in den Indices der beiden Neu-
ausgaben zu erwarten sein. Hier kann nur auf

ein paar Eigenturalichkeiten hingewiesen werden,

die zuglcich die Identitat des Yerfassers von math,
und de err. bekraftigen. Am hervorstechendsten

ist die geradezu ungeheure Yorliebe des F. fur

den sog. Genitiv der Inhaerenz. Dafiir gibt es

Buvsian wicderfand und ftir seine Ausgabe (Lips.

1856) beniitzte. Die von Bursian und spater
fur Halm (Corp. script, eccl. lat. II) gemachtert
Kollationen der zum Teil sehr schwer lesbaren

Hs. sind als unzureichend zuerst ana Anlafi einer

von Weyman (a. 0.) gemachten Beobaehtung fiber

die Bentitzung einer ps.-Quintilianischen Dekla-
raation erkannt worden ; Skutsch und sein Schuler
Ziegler haben darauf die Hs. genauer geprufti

in den beiden Schriften Tausende von Beispielen; 20 das uberraschende Ergebnis s. Eh. Mus. LX 263-

auch wenn F. den Cicero ausschreibt, sagt er (I I,

4) statt omni euratione et administrations vacent

(de nat. deor. I 2) ab omni administrations
ewa vaeuos esse. Das bei F, sehr entwickelte

Bediirfnis nach Abundanz des Ausdrucks fiihrt

in beiden Schriften zu Verbindungen wie immor-
totem aeternae perpetuitatis ordinem u. dgl. Die

Konstanz des Ausdrucks auflert sich ebenso in

gewOlmlichsten Worten wie eonstituere, das in

—296. Die darnach erforderliche Neuausgabe,.

durch Ziegler besorgt, ist bcreits im Druck.
Die Identitat des Yerfassers der Mathesis und
der Schrift de crrore wurde von Lab be, Fabri-
cius, Bernhardy u. a. vertreten, auch von J. M.
Hertz De I. F. M., Havniae 1817 und war fruher
die iiberwicgende Ansicht; die grofie Ahnlichkeit.

der Sprache — besser die vOllige tfbereinstim-

mung — ist unbegreiflicherweise von Miinterv
der math., zum Teil aus sachlichen Griinden, ca. 30 der die Schrift de err. 1826 mit Anmerkungen
400 Mai, in de err. aber ohne solchen Zwang eben-

falls ein dutzendmal vorkommt (Ziegler a. 0.

283), wie auch in der Wiederkehr besonders er-

lesener Floskeln: das aus Quintil. declaim. X 4

p. 216, 3 Burm. entnommene in mortem stringer

e

venam (vgl. Becker Philol. LXI 478) kommt
sowohl math. I 9, 1 wie de err. 18, 2 vor. Ftir

Nichtbeachtung der Consecutio tomporum vgl.

Kelber 18; fur Yerschwinden von quisquam,

herausgab (wiederholt in Mignes Patrol. Tat^

XII 971ff.) verkannt worden. Bursian hat diesen

Irrtum nicht mitgemacht (p. VII); allein da er

wegen der Designation des Lollianus die Voll-

endung der Mathesis erst auf 354 setzte, gleich-

wohl Verschiedenheit der Verfasser (wie fruher

Baronius, Lipsius u. a.) fur sicher erklartj

er hielt sie, um die (Jbereinstimmung der Sprache-

zu erklaren, fur Yerwandte, die die gleiche Schule

Gebrauch von iste = hie Moore 14f.; Yerbin- 40 erhalten hatten. Diese von Halm gebilligte An-
dung hie idem Kroll Eh. Mus. LII 586; qua-
tenus = quomodo Moore 17. Bemerkenswert
ist der Ersatz des Ablativus comparationis durch

a scbon in der heidnischen Schrift (Kroll ebd.

588, der wegen dieses Hebraismus fiagt, ob F.

schon vor Abfassung der Astrologie christliche

Bucher gelesen habe ; vielleicht ist auch der

seltsame Ausdruck ammo pauperes p. 98, 19, der

sprachlich durch Plat. Soph. 251 C nicht geuiigend

sicht Bursians ist die herrschende geblieben,

bis die Neubearbeitung der Mathesis durch Kroll
und Skutsch die vOllige Ubereinstimmung der

Sprache in einem Umfang aufdeckte, dem durch

Bursians Erklarung nicht mehr gentigt werden

konnte. Moore hat dann in seiner Munchener
Dissertation von 1897 die Identitat des Verfassers-

beider Schriften weiter belegt; und seitdem haben

sich die Beweise nur immer mehr gehauft. Der
erklart ware, schon eine eigentiimliche Umbiegung 50 Weg ,von dem milden weihevollen Ernste des-

des biblischen Ausdrucks pauperes spiritu Matth.

5, 3). Kurz sei noch auf die von F. streng be-

obachteten SatzschluBgesetze hingewiesen, die be-

sonders Skutsch und Ziegler bei ihm nach-

gewiesen haben ; wiederum atimmen durchweg, auch
in der Zulassung der selteneren Klausel -&-*>-,
die heidnische und die christliche Schrift vollig

uberein, YgL jetzt Genaueres in Zieglers Prae-

fatio zu seiner Ausgabe von de errore p. XXIIif.

Astrologen zu den fanatischen ErgieBungen des

.christlichen' Pamphlets' (Weyman Wochenschr.

f. kl. Philol. 1894, 602) muB viel weniger weit

erscheinen, seitdem das weniger Pers5nliche als

vielmehr Generelle dieser Haltung des Astrologen

sich erkennen laBt (von dem Worte divinationem

1, 1, auf das Ebert Allg. Gesch. d. Lit. des MA.
I 2 130, 3 eine unwahrscheiuliche Vennutung
stiitzte, ist nach Zieglers Kollation a. 0. 274

4. Die Schrift de errore profanarum ri-Ugio- 60 von erster Hand nur nations [so!] za lesen, divi-

num ist nur in einem einzigen Codex erhalten,

dem jetzigen Palatinus Vaticanus 165, mit der

Subscriptio lulii Firmici Maierni V C de errore

profanarum religionum explicit. Die Hs. ist

nach Traubes Urteil (Bh. Mus. LX 265, 1) wahr-
scheinlich noch in Karolingischer Zeit in Deutsch-
land geschricben. Spater sind vom 1. Quaternio
die zwei anfieren Bogen verloren gegangen. Die

naiionem also unkoDtrollierbare Vermutung des

ersten Korrektors). Yerfafit ist die Schrift de

eoore zwischen 343 und 350, da sie sich an die

Kaiser Constantius und Constans (f 350) wendet^

die c. 20, 7 mit Namen angeredet sind, und der

britanischen Expedition des letzfceren (843) Er-

wiihnnng tut (28, 6); die 29, 3 auf den Beistand

des christlichen Gottes zuruckgeftthrte Demuti-
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gung der Perser kann auf das J. 346 (vergeb-

liche Belagerung von Nisibis durch Sapor, s. S e e ck

«. Bd. IV S. 1060) oder 348 (Flucht des Sapor),

nber auch schon auf den Erfolg des J. 343 (s.

«bd. 1057) gehen: doch scheint der Ausdruck

Persiea vota eonlapsa sunt am besten auf das

JEreignis von 346 zu passen. Die 3, 5 erwahnten

Erdbeben sind wohl die der J. 344 und besonders

345 (s. ebd. 1059); das Buch wird also kaum vor

345 und kann nicht lange nach 348 geschrieben

sein, vermutlich 346.

Das Buch zerfallt in zwei Teile, von denen

der erste die heidnischen Naturreligionen und

Mysterienkulte bekampft, der anderc (von c. 18

ab) speziell die signu oder av/ifloAa, die Losungs-

worte, an denen die Teilnehmer an den Geheim-

kulten sich erkennen, verdammt, als durch teuf-

lischen Trug aus Bibclworten entstellt (21, 1),

•ebenso wie die heiligen Handlungen jener Myste-

rien, deren Ahnlichkeit mit christlichen Kult-

gebrauchen (Eucharistie c. 18) dem Yerfasser

nicht entgehen konnte, diese nur nachaft'en sollen

{22, 1); im ersten Teil iibertragt er selbst das

gvQrJKajiiEv ovyyaiQopsv des Isiskultes auf die vera

via salutis (2, '9). Die Symbols, die von F. be-

kampft werden, sind die der Kulte des Attis, des

Iakchos, des Mithras, des Dionysos, des Osiris oder

Adonis. Diehohe religionsgeschichtlicheBedeutung

dieses zweiten Teiles ist namentlich von Diete-

rich in seiner Mithrasliturgie beleuchtet worden

(vgl. fur die Seitenzahlen den Anhang ,Eeste

antiker Liturgien' 213ft'.). Speziell erliiutert sind

diese Svmbolc in der outers genannten Griefiener

Dissertation von Friedrich 42ff. Wichtig, ja

,cini:ig dastehend* (Dieterich 174) ist der auf

cinen bestirmnten Kult leider nicht sicher zu be-

ziehende Bericht des F. c. 22 liber kultische

Begehung von Tod und Auferstehung eines G-ottes,

«twa des Osiris oder auch des Attis, vgl. Hep-
^ing Attis 167 und Cumont Eclig. orient. 73.

Der erste Teil der Schrift bekampft nach dem ver-

lorenen Eingang zunachst die Anbetung eines der

vier Elemcnte Wasser, Erde T
Luft, Feuer (vgl.

Cumont a. 0. 248), d. h. die von Osiris und Isis,

Magna Mater und Attis, Caelestis oder Iuno (Yenus)

Yirgo, Mithras; dann nach der Liicke (in c. 5) die

Kulte und Mythen des kretischen und thebanischen

Dionysos, der eleusinischen Demeter, des Adonis,

der kyprischen Aphrodite, des Sabazios, der Kory-

"banten, des makedonischen Kabir, des mit dem
agyptischen Joseph als JZdoyas xaT$ identifizierten

Serapis, auch der Penaten, der Yesta, des Palla-

diums und der fiinf Minervae. Oberall soil die

Unsittlichkeit und Menschenvergiitterung der heid-

nischen Keligionen gezeigt werden ; das Hauptmittel

liefert der Euhemerismus. Bemerkenswert ist die

Scheltrede, die Sol 8, Iff. an seine ihn mit stcrben-

xlen GSttern gleichsetzenden Anbeter halten mufi

;

-eine Ethopoie, wie F. selbst sagt, aber verstand-

licher bei einem, der einst den Glauben an den

lebendigen SonDengott geteilt und zu ihm gebetet

hatte. Der Ton ist gegenflber den Geheimkulten

weit erbitterter als gegenuber den verhaltnismaBig

wenig beachteten Gottheiten der uberwiindenen

griechisch romischen Religion; das liegt vor allem

an der noch nicht beadegten Lebenskraft, also

Gefahrlichkeit der Mysterien, aber auch das eigen-

tamliche Verh&ltnis der Kaiser zar rOmischen

Staatsreligion mochte mitwirken (vgl. Wissowa
Religion d. Rflmer 84ff.). Doch mag immerhin

auf den Hohu gegenuber dem Vestakult (14, 3)

hingewiesen werden. Die Tendenz der Schrift

ist nicht Belehrung oder Apologie des Chnsten-

tums, sondern unverhullt wird die Absicht aus-

gesprochen, die Kaiser zur Yernichtung der alten

Eeligionen aufzurufen. Der Fanatismus, womit

hier so wenige Jahrzehnte nach der Tolcrierung

10 des Christentums die Ausrottung des Heidentums,

die Bestrafung seiner Anhanger, die ZerstOrung

der Tempel. die Einschmelzung und Konfiszierung

der Weihgeschenke als Gott wohlgefalliges und

seines Lohnes sicheres Werk verherrlicht wird

(so bes. 28, 6 und 29, 2, wo wirklich LieV und

Treu wie ein boses Unkraut ausgerauft wird,

unter Berufung auf Dent. 13, 13ff.), fuhlt sich

allerdmgs im Einklang mit der Politik der Kaiser

Constantius und Constans, wie sie schon in der

20Yerordnung von 341 (Cod. Theod. XYI 10, 2.

Wissowa a. 0. 85) hervortrat und spater sich

noch verscharfte. Die Polemik gegen die Pena-

ten c. 14 ist im Hinblick auf Theodosins Yer-

ordimng von 392 (Cod. Theod. XYI 10, 12) von

Interessc. Wir besitzen in dem mit leidenschaft-

lichem Hasse geschriebenen Buch des F. wohl

das knappste und reichsteBild des antiken Heiden-

tums kurz vor seinem Zusammenbruch.

Die Frage nach den Quellen ist bis jetzt

30 mehr gelegentlich beriihrt als im ganzen genauer

untersucht worden; vieles von dem, was bisher

bekannt ist, findet sich schon in Wowers und

Miinters Ausgaben. Zitiert hat F. auBer Homer

nur den Porphyrius, der ihm einst noster Porphy-

rins hiefi (s. o" S. 2374), jetzt als defensor sacro-

rum (d. h. der Mysterien: so die Hs.), hostis Dei,

veritatis inimieus, seeleratarum artium magister

beschimpft und nach des F. Gewohnheit person-

lich apostrophiert wird; der Astrolog vermochte

40 von einem bedeutenden Gegner noch mit Achtung

zu sprechen, der Apologet hatte es verlemt Von

nicht zitierten Autoren ist hier wie in der math,

unzweifelhaft Cicero dc nat. deor. beniitzt: 17,

1_4 (stoische Etymologien der Gottemamen)

stammt aus de nat. deor. II 66—70 (Miinter

z. St. Skutsch Eh. Mus. LX 266); am Anfang

und Schlufi ist damit eine wOrtliche Entlehnung

ans der ps.-Quintilianischen Deklamation IV 13f,

(mit dem Titel Mathematieus d. h. der Astrolog,

50 also Reminiszenz an friihere Lieblingsinteressen)

verbunden (Weyman und Becker a. 0.). Auch

die Etymologien 4, 1 und 14, 2 gehen auf die

gleiche Cicerostelle zurfick (II QQ. 68). Fur den

polemischen Gemeinphitz 8, 4, der auf Xenophanes

oder Heraklit zuruckgefuhrt wird (Diels Vorsokr. 1

p. 40, 13 und Heraklit frg. 127), hat Miinter

die Parallelen bei Clem. Alex, protr. II 24 und

Minucius 22, 2 bereits notiert; Kenntnis von

Plutarch de Is. 379 BC (oder anderer Plutarch-

60stellen) kann also nicht mit Hauck (Herzogs

R.-E. Art. Maternus) daraus gefolgert werden.

Die Zuriickweisung der physikalischen Auslegung

des Osirismythus 2, 6ff: stammt wohl aus der

gleichen Quelle wie Athenagoras c. 22 (Geffcken

Zwei griech. Apologeten 210, 6). Die Parallelen

mit Manicius Felix (Moore 30) nnd Tertullian

(Hauck a. O.) beweisen nur, dafi diese Argu-

mente zum eisernen BestanA der Apologetik ge-



httren, vgL beispielshalber mit 12, 8 (Belege fur
die Schwache der Getter bei Homer) die Zu-
sammenstelmng bei Geffcken 203ff. Ziemlich
sicher (trotz Moore 31) ist dagegen die direkte
Entlehnung von de err. c. 10 aus Clemens Alex,
protr. II 13, 4 und 16, 2 (s. Stahlin zu diesen
Stellen); ferner vgl. 12, 2 mit Clem. II 33; 12, 3
mit Clem. II 32; 12, 4 mit Clem. II 34, 3; 12, 7
mit IV 58. Die Stelle iiber die funf Minervae
0,16 berftrt sich n^er rcit Cta^ U W£ 10£=,/'5£»n d STSTlgSSf£mit Cicero de nat. deor TTT KQ nn^ ofo™™+ «™m ™iu ^....i./ „._ ., ,

" , ™V aermit Cicero de nat. deor. Ill 59 und stammt wohl
aus ersterem (vgl. auch Michael is De orig
indicis deor. cogn., Berl. Diss. 1898, 16. 33f. und
die Zusammenstellung 74ff.). Tiber Beriihrung mit
Arnobius s. Ziegler zu p. 14, 10 seiner Ausgabe.
Dafi Euhemeros direkt, in Ennius' Ubersetzung,
benutzt sei, bat Moore a. 0., der sich auf
Nemethy Euhemeri reliquiae stiitzt, angenom-
men; dagegen s. Jacoby im Art. Euemeros

Ori^enes hat er anch mit dem Alexandriner Dio-
nysios fireundschaftliche Beziebungen unterhalten.
Wertlos ist die Notiz des Moses von Chorene-
(hist. Armen. I 72), wonach P. eine Geschichtfr
der Christenverfolgungen geschrieben hatte; was-
daraus zitiert wird, gehort in eine Zeit, wo F.
langst gestorben war. [Jiilicber.]

2) Praeses Palaestinae im J. 308; eines der
hartesten Werkzeuge der Christenverfolgung des-

selben enthauptet, Euseb. mart. Palaest. 8 19
5. 11, 8. 24. 26. 29. 31. [Seeck.']

'

Firminia, vornehme Dame, die Ennodius
mehrfach erwahnt; wahrscheinlich waT sie seine
Tante oder GroBmutter (Vogel Praef. z. Enno-
dius IV), An sie ein Schrriben des Papstes Ge-
lasius (Jaffee 685). [Benjamin.]

Firminiamis. C. Aurelius Firminianus, vvr
perfectissimus, dux limiiis Seythiae urn dasoben S. 9o5 und Zucker Philol. LXIV 470ff.2oJ. 293, CIL III 764 14450

Ganz sicher ist die Beniitzung des Cyprian (Do m -

bart Ztsctar. f. wiss. Thcol. XXII 375ff.); von
samtlichen 70 Bibelzitaten, die F. bringt, fchlen
nacb Dombart nur etwa 12 bei Cyprian, dessen
Testimonia und ad Fortunatum F. als Reperto-
rium biblischer Ausspriiche benutzt hat; das
schlagendste ist, dafi die Bibelzitate bei ihm
vielfach in der gleichen Reihenfolge wie bei
Cyprian vorkommen, Manche Bibelworte hat er

[Seeck.]
Firminius, mehrfach bei Ennodius erwahnt

^

nach einer sehr wahrscheinlichen Vermutung-
Vogels der Vater des Ennodius (Praef. z. Ennod.
IV) • [Benjamin.]

Firniinus. 1) Consularis Palaestinae im
J. 356; an ihn gerichtet Liban. ep. 446.

2) Kappadokier (Liban. ep. 968. 1581); von-
dem Bischof Basileios Ton Caesarea dem Libanios-
empfohlen, wurde er in Antiochia dessen Schuler,.„,,„ i™ n a- \,+ •

."""— -;---"^^ ^»« ^ ciiipjuiiicu, wurue er m Anwocnia aessen ftcnuier^

gdtter 23 Anm. soil Commodian die Schrift de
err. benutzt haben, aber die Belege Bind nicht
beweiskraftig. Vgl. fur die iibrige Literatur zu
F. noch Teuffel-SchwabeS § 406. Schanz
Geseh. d. rom. Lit. IV 1, 119ff. [BolL]

Firmidius, einer der Genossen des P. Clodius
(Cic. Sest. 112). [Miinzer.]

Firiuillianiis. 1) $iQtM0Jktav6s, urn 250 Bi-
schofvon Caesarea in Eappadokien. Euseb erwahnt

licb als Lehrer der Rhetorik in Eappadokien.
nieder (Liban. ep. 1581. 968). Im J. 392 uber-
nahm er eine Gesandtschaft seiner Vaterstadt
(Liban. ep. 981). Im J. 404 lebte er noch (lok
Chrysost. ep. 80 = Migne G. 52, 651). An ihiv
gerichtet Liban. ep. 968. 986. lob. Chrysost. ep. 80.

3) Comes rerum privatarum im Occident 398
—399. Cod. Theod. I 11. 2. X 2, 2. 10, 22. XI
19, 4. XII 6, 25. Die Uberschriften dieser Ge-ii,r, i,s,,.k„ •„ a v i" r. ', -tr-r „„ '

v
'
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' ^Ju l1 wersciirnien aieser ue-
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7-^' 40 ^26 geben
!
hm zwar teil™ ise den Titel ™™-

3. VII 5, 1. 4. 14. 28, 1. 30, 3—5. In der Chronik
scheint er ihm keinen Platz eingeraumt zu haben,
Hieronymus ignoriert ihn auch in de script, eccl.
Aber Basilius

, sein Nachfolger in Caesarea, be-
ruft sich urn 370 de spir. sanct. 29, 74 auf F.s
Myoi, und auch ep. 188 durfte er an solch ein en
kayos des ,<P, 6 fjfthsQos' denken. Uns ist nur
ein, allerdings recht langer Brief des F. an
Cyprian vom J. 256 erhalten, der ins Lateinische
ubersetzt, als nr. 75 Aufnahme in Cyprians Brief- 50
sammlung gefunden hat. Dort stellt sich F. in
dem Ketzertaufstreit zwischen Stephanus von Rom
und den Afrikanern entschicden und mit recht
bitteren Bemerkungen iiber Roms AnmaCung auf
die Seite Cyprians. Die Grunde hat er bis in
Einzelbeiten des Ausdrucks offenbar von Cyprian
ubernommen, dessen Anschreiben an F, nicht er-
halten ist; den Verdacht, als habe der Brief bei
der Ubertragung erbebliche Interpolationen er-
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TheoL XVUI 60 ins Verderben, wofur er die Praetur extra ordimm

s. l.
t docb zeigt ihr Inhalt, daB dies nicht richtig-

ist. Er ist wohl identiscb mit dem F.
T
den August.

confess. VII 6, 8. 9 als vornehmen Mann und
seinen Freund erwahnt.

4) Praefectus praetorio Italiae 449—452, seit
451 auch Patricius. Nov. Valent. 27. 31. 32. 34.
35. 36.

a) Valonius Firminus, Inschrift des Colosseums-
unbekannter Zeit, CIL VI 32211. [Seeck.]

6) s. Caunius (Bd. Ill S. 1806), Hostilius,
Laelius.

Firmius. 1) M. Firmius Amyntianus, sub-
prfaefectus) vig(ilum), bezeugt fur 210—212 n.
Uhr., CIL VI 1058. 1059 (7. Juli 210). Ephem.
epigr. VII 1207 (4. April 211). CIL VI 10631

(3. April 212). [Stein.]

2) Firmius Catus, stiirzte im J. 16 seinen
Freund Drusus Libo durch mannigfache Ranke,.
die schlieBlich mit einer Majestatsklage endeten^

209—259 geschickt entkraftet. Gestorben ist F.
zu Tarsus 264 auf der Reise zu einer antioche-
niscben Synode in Sachen des Paulus von Samo-
sata. Sein Ansehen war in der Kirche seiner
Zeit so grofi, daB man ibn zu jeder wichtigen
Synode einlud, falls die Einberufung nicht von ihm
ausgegangen war; schon 232 gebOrt er zu den
Autontaten des Osteng; ein treuer Verehrer des

erhielt, Tac. ann. II 27—32; vgl. IV 31. Als
er im J. 24 gegen seine Schwester falschlich erne
Anklage gleicber Art ins Werk setzte, aus dem.
Senate gestofien, entging er auf Fursprache des.
Tiberius der Verbannung, Tac. ann. IV 3L

[Goldfinger.J
Firmmti. 1) Firmutn (Qigfotp ; Eiuw. Firma-

nus), gewOhnlich Firmum Picenum, Stadt an der

2,JKJ 1 i! lriuuB

adriatischen KftBte, nocb jetzt Fermo. Nach
tTberwindung der Picenter fahrten die SOmer im

J. 264 eine Kolonie latiniscben Reehts hierber

(Veil. I 14), die in ibrer ersten Zeit aucb das

Miinzrecht ausiibte (Garrucci Mon. dell' Italia

tav. LX 3—5 u. S. 32). Im zweiten Punischen

Kxiege blieb F. der rSmischen Sacbe treu (Liv.

XXVII 10) und war im Bundesgenossenkriege

ein Stiitzpunkt Roms gegen die Italiker (Appian.

bell, civ, I 14). Im zweiten Biirgerkriege er-

griffen die Firmaner Partei gegen Antonius (Cic.

Phil. VII 23) und wurden dafiir gestraft durch

Deduktion einer neuen Kolonie von Soldatcn der

vierten Legion Caesars (Dekret des Domitian CIL

IX 5420. Liber colon, p. 226, 2 Lachm.). In der

Kaiserzeit wird F. erwahnt von den Geographen

(Strab. V 241. Mela II 4. Ptolem. Ill 1 , 52)

und Itinerarien (Ant. p. 307. 316. Tab. Peat.),

haufig in stadtromischen Soldatenlisten (Bonn

Ephem. epigr. V p. 254), gelegentlich auch bei

Cic. ad Att. IV 8b
T
3. VIII 12 b, 1. Neuere Aus-

grabungen im F. s. Notizie d. scavi 1877, 90.

1878, 314. 1887, 156. 1891, 187. Vgl. Giov.

Napoletani Fermo nel Piceno (Rom 1907).

2) s. Sexi. [Hulsen.]

Fimms. 1) s. Antonius Nr. 56, Avilius

Nr. 2 c (Suppl. I S. 228), Baebius Nr. 47a

(Suppl. I S. 237), Castricius Nr. 8, Claudius

Nr. 150. 150a CSuppl. I S. 319), Cornelius

Nr. 154, Cossutianus Nr. 2, Laelius, Pa-

sidienus, Plotius, Eomatius. Rufius, Sa-

turius, Servilius Septidianus, Tullius

(C. Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus,

Consul suffectus 84 n. Chr. mit C. Cornelius Gal-

licanus).

2) Tji. oder Cn. ffilioj Pomfptina)

Firmo, [IHIvir(o) vfiarumj] c(urandarum) —
nachBrassloffs Aufstellungen (Osterr. Jahresh.

VIII 1905, 65ff.) miiBte man eher [Xv(iro)

stldiibmj iudi]'cfandisj erganzen — , trfibmwj

mil(itum) leg(ionis) JIIJ [ScythfieaeJ] — der

Name der IV Macedonica kann hier nicht ge-

standen haben, da diese wegen ihres schimpf-

lichen Verhaltens im Bataverkriege von Vespa-

sian kassiert wurde —
,
[vjicfe) ieg(ati) AugfustiJ

Vespfasiani) — dies durfte nach einer Bemer-

kung Bormanns die richtige Erganzung sein —

,

qfuaestori) Aug(usti), ornfamertiis) [pjraetor-

icisasenatu auetoribfus) [1] mperatoribfus) Ve-

$p(asiano) et Tito adleetfo), [ab eisdfemj IJmpe-

rator(ibus) dfonis) dfonato) coron/is) III, aur(m),

[mur(ali) oder vallfarij, classic]a, hast(is) pu-

r(is) III, praetor(i), [d(eereto)] d(ecurionwm).

Inschrift aus Arretium, CIL XI 1834 (vgl. Bor-

manns Anm.) = Dessau 1000. Finnus scheint

als Militartribun der IV Scythica, die in Syrien

garnisonierte , von Vespasian auBerordentlicher-

weise an die Spitze dieser Legion gestellt worden

zu sein (vgl. Momm sen St.-R. 113 701, 4|. In

dieser Stellung wird er dem FLaviscben Kaiser-

hause hervorragende Dienste, viellekbt nicht allein

militarischer Art, geleiatet haben: wir wissen

nicht, ob zur Zeit der Erhebung Vespasians (vgl.

Tac. hist. II 82. IH 52) oder im Verlaufe seiner

Regierung, etwa bei dem Konflikt, der 76/77 mit

den Parthern auBbrach, aber bald beigelegt wnrde

(vgL Schiller Gesch. d. rOm. Kaiseneit I 513).

Weder Tacitus in den Historien noch JoBephns

in den entsprecbenden Abscbnitten des Jtidischen

K^iegs gedenken seiner oder der von ihm getuhrten

Legion. Jedenfalls unmittelbar nach seinem Kom-

mando fungierte er als quaestor Avgusti und er-

hielt nun auf Antrag des Vespasian und Titus

— letzterer war im August 70 zum Imperator

ausgemfen worden — vom Senate die ornamenta

praetoria sowie gleicbzeitig von den Herrschern

die seinem jetzigen Rang (Quaestorier mrt prae-

10 torischen Insignien) entsprecbenden militarischen

Auszeichnungen (fallt sein Militartribunat mit

Vespasians Regierungsantritt zusammen, so war

er vermutlich im J. 70 Quaestor und bekam die

dona militaria im J. 71 beim Triumph der Im-

peratoren). SchlieGlich wurde F. Praetor; die

tribuniciscb-aedilicische Rangstufe hatte er iibei*-

sprungen ; seine ornamenta praetoria durften

ihm das Recht dazu gegeben haben.

Von senatorischen Zeitgenossen des F., die

20 dasselbe Cognomen fiihren, kennen wir C. Tullius

Capito Pomponianus Plotius Firnms, cos. 84 (s.

Prosop. imp. Rom. Ill 338 nr. 27 1) und P. Avi-

lius Firmus, Legaten von Lykien unter Vespa-

sian oder Titus (IGR III 521). Fiir eine Identi-

fizierung mit dem Letzteren konnte sprecben, daB

sich in Arretium — nach dem Fundort der In-

schrift und der Tribus des F, ohne Zweifel seiner

Heimatstadt (vgl. Dessau Prosopogr. II 60

nr. 123) — die Grabscbrift eines P. Avillius Phi-

30 leros fond (CIL XI 1852 ; ebd. 1853 ein L. Avil-

lius Proculus). [Groag.]

3) Firmus, Autor des Plinius, schrieb iiber

Gartenbau {x^kovqiko), n. h. ind. XIX.

4) Firmus, ein Verwandter (ya^gefc) Plutarchs,

quaest. conv. II c. 1-3 (ed. Bernard. IV p. 68-71).

5) Claudius Valerius Firmus, Praefect von

Agypten im J. 246 und 247 n. Chr., Amherst

Pap. II 72 (16. Juni 246, vgl. gegen Vvilcken

Arch. f. Pap. II 127 die Herausgeber P. Oxyrh.

40 IV p. 197). 81 (26. Marz 247). P. Oxyrh. IV

196, 720 (5. Januar 247). In den beiden ersten

Urkunden fiihrt er das dem Praefecten von Agypten

seit der Mitte des 2. Jhdts. zukommende Pradikat

XafiTtgoxaxog. Er ist wohl verwandt, aber, wie wir

jetzt sehen, nicht identiscb mit Baebius Valerius

Firmus, Suppl. I S. 237 Nr. 47 a, und mit C. Clau-

dius Firmus, ebd. S. 319 Nr. 150 a. Auch konnte

der Corrector der Augustamnika Claudius Firmus

(Claudius Nr. 150) sein Nachkomme sein.

50 6) Firmus, ein Empfirer unter Kaiser Aure-

lian. Der geschichtliche Kern in der Erzahlung

iiber ihn ist am zuverlassigsten aus Hist. aug.

Aurel. 32, 2 und Zosim. I 61, 3 (obwohl hier

sein Name nicht genannt ist) zu erkennen. Was
die Vita in der Histoxia Augusta hietet (vgl.

Prob. 24, 7), hat keinen Wert; nur die Nach-

richt wird richtig sein, daB F. ein reicher Handels-

herr war, der durch seine weitverzweigten Han-

delsverbindungen , namentlich mit den Nacbbar-

60voTkern, zu groBer Macht gelangte, die er zu

einer Rebellion der Agypter miBbrauchte, c. 3.

DaB man ihn infolgedessen als Beherrscher Agyp-

tens ansah und bezeicbnete, ist leicht verstand-

licb und daber die Unterscheidung des Praefectus

Aegypti F. von dem Rebellen F. kaum richtig.

Seine Erhebung hatte vor allem den Zweck, den

zweiten Abfall der Palmyrener im J. 273 n. Cbr.

zu unterstntzen. Aber ebenso leicht wie den Feld-
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fcirgsziig zwiscben Tronto und Aterno, dessen
Kulminationspunkt der Gran Sasso dltalia bildet.

Erwabnt auch bei Varro r. r. II 1,5. Vgl.
Uissen ItaL Landesk. I 237. [Hulsen.]

Fisciana, Ortschaft in AMka, von der ein
{donatistischer) Bischof im J. 393 erwahnt wird
<Augustin. enarr. in psalm. XXXVI 2, 20 = M an si

Act concil. Ill 847) ; ein anderer (doch wird Fis-
sanensis uberliefert) im J. 411 (Coll. Garth. I

202, bei Migne Patr. Lat XI 1341). [Dessau.]

Fiseus. 1. Begriff. Man gebranchte in der
republikanischen und der ersten Kaiserzcit das
Wort F. zur Bezeichnung eines Korbes, in *wel-

«hem grofiere Summen Geldes eingepackt wurden,
und zwar voriibergehend, nicht zu langerer Auf-
bewahrung. In mehreren fisci nimmt der Kauf-
mann das Geld mit (Sen. ep. 119, 5), in ihnen
halt man das zur Verteilung bestirnmte Geld (Suet.

Claud. 18. Cic. Verr. act I 22. 24) und wird . . o ,

auch das dcponierte Geld aufbewahrt (Lex rep. QOlegt, °dafi in d'ieser Zeit der Begriff F. 'als^Be-
67—68. Senec. dial, V 33, 2—3, vgl. Cic. ad —;-i™™- «*- j:« u„^„_u»i.„ tt.„° ^ ^ J; .

kabet, fiseus eius privata tantum ac stta, et tmi-
versa in imperio eius sunt, in patrimonii) pro-
pria, vgl. Plin. n. h. XVIII 114) unter F. ,die

samtlichen der kaiserlichen Verfugung unter-

stehenden Gelder' versteht (Hirschfeld Verwal-
tungsbeamte 2 4, 1) — mir scheiht Seneca von der
privaten Kasse des Kaisers zu reden, indem er

diesen privatrechtlichen Begriff der Allmacht
des Kaisers im politischen 'Sinue gegeniiber-

10 stellt — , aber Plinius der Altere z. B. redet schon
eine gana unzweideutige Sprache, n. h. XII 113:
seritque nunc sum (balsamum) fisetts, oder VI
84 : Annius Plocamus . . . maris Ruberi veetigal

a fisco redsm.it. Ob aber dieser Ausdruck schon
in dieser Zcit offiziell ist, bleibt mir sehr zweifel-

haft Merkwurdigerweise begegnen wir ihm in
der kaiserlichen Finanzverwaltung, d. h. in der
Titulatur der kaiserlichen Finanzbeamten, in dieser
Zeit gar nicht, was doch die Vermutung nahe

<^. fr. Ill 4, 5). In KOrben halten auch die Pro-
vinzialmagistrate das zu ihrer Disposition stehendc
Geld (Tac. ann. I 37. Cic. Verr. Ill 197); die
von Augustus parat gehaltenen Gelder nennt Sue-
tonius (Aug. 101) sum/ma eonfiscata (Naheres
daruber s. bei Longperier Eev. arch. 1868,
160ff. Brinz S.-Ber. Akad. Munch. 1886, 47lff.

Mommsen St-B, 113 998, 1. Hirschfeld Ver-
waltungsbeamte 2 2, 3).

Daher nennt auch Augustus in soinem bre-
viarium totius imperii die Kassen der zu seiner
Disposition stehenden Gelder fis&i, hauptsiichlich
wohl die Kassen der von ihm verwalteten Pro-
vinzen (Suet. Aug. 101: quantum pecuniae in
aerario et fhcis et veetigaliorum residuis), und
F. heifit unter Tiberius die Kasse der Provinz
Gallia, einer der wichtigsten unter den kaiser-
lichen Provinzen

(f. Gallicus CIL VI 5197). Spater

zeichnung fur die kaiserliche Hauptkasse und die
kaiserliche Finanzverwaltung sich erst bildete,

Offiziell anerkannt wurde der Terminus erst von
Hadrian in dem bekannten Titel der kaiserlichen

advoeati fisei; der Sprachgebrauch des Plinius
d. J., des Tacitus und des Suetonius zeigt, da6
in der Umgangssprache der Begriff schon in der
spateren Flavischen Zeit feste Wurzeln geschlagen
hat, nnd zwar als Gegenbegriff zu dem alten Be-

30griffe aerarium, der alten Kasse der Eepublik
und des Senats (s. Plin. paneg. 36. Tac. ann. II 47.
VI 8. 17 u. 0. Mommsen St.-K. II 3 993, 1).

Einmal offiziell anerkannt, wird der Begriff F.

immer weiter und hat die Tendenz, dem Begriffe

staatlich endgtiltig substituiert zu werden, was
mit der Entwicklung der kaiserlichen Macht zu
einer offenen Despotie Hand in Hand geht; fi-

scalis unterscheidet sich kaum vom ptiblicus, F.
ist die alleinige Staatskasse und Inbegriff der staat-

gegrundete Kassen der von den Kaisern verwal- 40 lichen Finanzverwaltung, was in dem juristischen
teten Staatseinkiinfte bekommen denselben Namen, '

" '

wie der seit Claudius bezeugte f. libertatis et

peouliormn (vgl. auch den gleichzeitigen
f. m-

strensis) und die spateren wohl erst von den Fla-
viern gegrundeten fisei — Alexandrinus, Asia-
tieus, ludaicus (vgl. auch den gleichzeitigen

f.
frutnentarius). Noch unter Severus heiBt die
Kasse des kaiserlichen Patrimoniums in der Senats-

Sprachgebrauche besonders klar zu Tage tritt

(s. Brinz S.-Ber. Akad. Mtinch. 1886, 475ff.

Mommsen Strafrecht 1028, 1. Hirschfeld
Verwaltungsb.2 17, 2); auch die Inschriften be-

statigen es auf Schritt und Tritt (3. Ruggiero
Dizion. epigr. Ill 97).

Soweit der Sprachgebrauch, welcher natiirlich

nur die reale geschichtliche Entwickelung wider-
spiegelt: demgemaB wird die Geschichte des F.

provinz Baetica und in der Tarraconensis f. ra- ..
[
... n _..

I

!?n*t?
rf"wo '!"' provincial Baeticae (sAd vessel 50 zur Geschichte der kaiserlichen Finanzverwaltung

CIL XV 560ff.j. Die Gesamtheit der kaiserlichen uberhaupt, welche hier naturlich nur skizziert
Kassen wird daber vom Senat noch unter Hadrian werden kann ; nahere Behandlung erfahrt jede
als fisei bezeichnet (CIL VI 967. Hirschfeld
Verwaltungsb. 2 2, 4).

Alle diese Kassen zusammenfassend redet man
aber schon in ziemlich friiher Zeit von ein em
kaiserlichen F., worunter man die kaiserliche Kasse
nberhaupt versteht. Fur die Zeit vor Claudius
haben wir allerdings keine authentischen und

Abteilung unter den verschiedenen StichwOrtern.
II. Geschichte des Fiseus. a) Augustus

bis Claudius. Heer und Geld ausschlieBlich zu.

besitzen und ohne jede Einmischung des Senates
zu verwalten, war das Prinzip Caesars. Dem-
gemaB wollte er die ausschliefiliche Verfugung

..... _ -. uber das Aerar haben (Dio XLUI 45, 2) und die
gleichzeitigen Zeognisse denn Tacitus und Sue- 60 eintraglichsten Einkiinfte des Staates sowie die
tomus reden wU vom Standpunkte

^
ihxer Zeit, Munze durch seine persOnlichen Agenten verwalten

wo sie in der Zeit des Augustas oder des Tiberius
vom F. als der kaiserlichen Kasse sprechen (s.

Hirschfeld Verwaltungsb. « 2, 4; Suet. -Aug.
40 kann auch der f. Gallicus gemeint sein), Seit
Claudius aber wird der Ausdruck gang und gabe.
Zwar ist es mir zweifelhaft, ob Seneca in der be-
kannten Stella (de benef. VII 6, 3 : Caesar omnia

(Suet. Caes. 76). Logisch gedacht war diese Po-
litik die allein konsequente, und nach zwei Jahr-
hunderten kam die rOmische Weltmonarchie zu
dieser einfaehen LOsung hauptsaehlich durch Ha-
drian und Severus, fur welche Claudius und die
Flavier die Wege geebnet hatten, aber fur die
Zeit Caesars und Augustus war sie verfruht. In
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richtiger Erkenntnis dieser Tatsache handelte

Augustus bei der SchOpfung seiner Dyarchie ; das

Heer behielt er ausschlieBlich, die Gelder, wenig-

stens zum grdfiten Teile, beliefi er dem Senat

und den senatorischen Magistrates Scharf scheidet

erin seinem Rechenschaftsberi elite zwischen seinen

Privatgeldern (patrimonium, peeunia mea), die

er besitzt, den manubiae, woruber er freie Yer-

fttgung hat, und den Staatsgeldern, iiber deren

259ff, und dazu Hirschfeld Verwaltungsb.* 5-

Anm.), wahrscheinlich aber nicht ausschlieBlich

da. Als Gehilfen des Kaisers in seiner Finanz-

tatigkeit funktionieren seine Freigelassenen und
Sklaven (Suet, Aug. 101: adiecit et libertorum

servorumque nomina a quibus ratio exigi posset)*

Ob schon in dieser Zeit einer derselben den Titel

a rationibus fiihrte, ist nicht bekannt (die fruheste

Erwannung unter Tiberius, CIL Yl 8409. Hirsch -

Verwendung er dem Volke zur Rechnungsablegung 10 feld Verwaltungsb. 3 29).

yerpflichtet ist (s. Hirschfeld Verwaltungsb. 2

7 gegen Mommsen St.-R. 113 10001), und zwar

wohl nicht nur liber die Gelder, die ihm aus den

Senatsprovinzen zukamen. Selbstverstandlichaber

steht ihm als oberstem Kriegsherren und dem
Manne, der die sta-dtische Yerpflegung besorgt

(s. unter Frumentum), die Aufsicht tibcr die

gesainmten Mittel des Reiches — die Gelder des

aerarium, die Naturalabgabcn und die Ruck-

Tiberius blieb in den Bahnen des Augustus.

Seineri Procuratoren, besonders in den Senats-

provinzen, gegeniiber vertrat er den Augusteischen

Standpunkt; non se ius nisi in servitia et pe-

cunias familiares dedisse sagt er bei Tac. ann,

IV 15 (ahnlich Dio LVII 23 [J. 22 n. Chr.]r

ov yiiQ s^rjv tots rots ra amoxpaTOQixa x6VfxaTa

diomavai itksov ovSsv jtoieiv t} rag revofMGfieva?

TtQoao&ovg ix?Jyeir) bei der Verurteilung des Pio-

stande der Vectigalienpachter (Suet. Aug. 101) — 20 curators von Asien, Lucilius Capito. Trotzdem

zu T
und diese Aufsicht fuhrt er in Rom perahn-

lich, in den Senatsprovinzen durch die Verwalter

seines PrivatvermOgens, seine Procuratoren. In

die Yerwaltung der Staatseinkunfte greift er aber

nicht ein ; das System der Verpachtung und der

indirekten Wirtschai't bleibt bestehen. Nur da,

wo er kraft seiner proeonsularischen Gewalt frei

schaltet, andert er an den althergebrachten Tra-

ditionen; wahrscheinlich ubt er das System der

bringt ihn wohl der immer steigende Bedarf an

Mitteln zu manchen Ausschreitungen gegeniiber

dem Aerar, die sich Augustus nicht erlaubt hat -

T

inbetrelf der bona damnatorum, die rechtlich dem
Aerar zustanden, fangt er an, sich dem Staate-

zu substituieren, wohl unter verscliiedenen Vor-

wanden; so zieht er die Giiter Seians an sich,

statt sie an das Aerar zu uberweisen (Tac. ann.

VI 2, wo F. natiirltch entweder antizipierend ge-

Verpachtung in seinen Provinzen nicht mehr aus 30 sagt ist oder die kaiserlichePrivatkassebezeichne%

und zieht die Abgaben der Untertanen durch seine

Procuratoren ein. In Agypten, wo er Nachfolger

der absoluten Herrscher ist, wo er jeden Schatten

des Senatseinflusses sorgfaltig fern gehalten hat,

belafit er mit wenigen Modifikationen das Ptole-

maeische Finanzsystem , welches seitdeni mit

einigen Anderungen die ganze Kaiserzeit hin-

durch bestehen bleibt. Inwicweit er in seinen

Provinzen in der Politik der ausschliefilichen Ver-

so horen wir von der Einziehung der Besitzungen

des Sex. Marius in Spanien fiir die kaiserlichen

Giiter (Tac. ann. VI 19). Darnit steht seine-

Politik den metalla (s. d.) gegeniiber in Verbin-

dung : plurimis etzam civitatibus et primtis ve~

teres immunitates et ius metallorum ao vecti-

galium adempta sagt Sueton (Tib. 49), und diese

Angabe bestatigen mancbe Inschriften (s. OIL
XIII 1550. XI 135H Hirschfeld Verwaltungsb.

a

waltung der Einktlnfte gegangen ist, ist aller- 40 148. 157.176). DaB es sich urn Einluhrung eines

dings nicht ganz klar ; ob auch die veatigalia der

Provinzen in den Provinzial-F. flossen oder durch

die Pachter in die Senatskasse abgefiihrt worden

sind, mufi beim vollstandigen Mangel an Nach-

richten unentschicden bleiben. Nur in zwei Fallen

hat Augustus sich erlaubt, in den Bereich der

Tatigkeit des Senates einzugreifen : die Schaffucg

der neuen vectigalt'a der XX hercdilatium und

der C rerum venalium (s. d.. vgl. Eostowzew

staatlichen bezw. kaiserlichen Bergregals handelt,

wie Neuburg meint (Ztschr. f. ges. Staatsw.

1900, 55), ist natiirlich ausgeschlossen (dagegen

Hirschfeld a. a. O. 148, 2. 3). Vielmehr sehe

ich darin das Streben, im Wege der Vermehrung
des Patrimoniums seine Einkiinfte zu steigern,

ohne sich in die Fiihrung der Finanzgeschafte des^

Senates einzumischen, wie es spiiter Claudius vor-

gezogen hat. Dali unter Tiberius auch in den

Staatspacht 498 und Hirschfeld Verwaltungsb.2 50 Senatsprovinzen die direkte Erhebung der direkten
«n^x „__j j_-_ nfcL z: i^:..i-,;-.^_ Steuern eingefuhrt worden ware, ist eine wenig

wahrscheinliche VermutungM om m s e n s (s. St.-R.

113 1017, 1; Tacitus ann. IV 6 spricht eher da-

gegen, vgl.Ros to wzew Staatspacht 379. Hirsch-

feld Verwaltungsb. 2 69). Keinen Ubergriff bildet

natfirlich auch die Herabsetzung der C rerum

venalium auf die Halfte (s. Tac. ann. II 42.

Dio LVIII 16, 2).

Wenig Neues bietet die kurze Regierung Ca-

98f.) und die Abfuhrung dieser neuen Einkimfte

in eine neue Kasse, das aerarium militare (s. d.),

die bestimmt war, zur Versorgung der Veteranen

als Zentralkasse zu dienen, muJB als direkter Ein-

gritt" in die Rechte des Senats bezeichnet werden.

Hier war die ultima ratio — die Befriedigung

des Heeres — starker als die konstitutionellen

Bedenken des Kaisers. Die lang vermiedene Schaf-

fung der praefectura armonac (s. d.) ist als zweiter

starker Eingriff zu bezeichnen ; die Eucksicht auf 00 ligulas. Die Abschaffung derselben C rerum ve-
11 " n i-i. n

. , ^ .. naiium in Verbindung mit der Herabsetzung der

praemia militiae (Hirschfeld Verwaltungsb.*

93) zeugt zwar von gesunden Anlaufen, aber die

Einfuhrung der gehassigen stadtrOmischen Steuern,

welche dazu noch nach kurzer Tatigkeit der Pu-

blicanen von Pratorianern erhoben wurden, kann
keinesfalls mit Willrich zu einer eingreifenden

Reform des Fbianzsystenw gestempelt werden (s.

die politisch noch nicht ganz bedeutungslose plebs

frumentaria und die ganze Bevolkerung Roms
war hier das Mafigebende.

An die Schaffung einer kaiserlichen Zentral-

kasse hat Augustus wahrscheinlich gar nicht ge-

dacht. Wo er seine Gelder anfbewahrt Melt, ist

nicht bezeugt; vielleicht in dem von ihm ge-

grftndeten Tempel des Mars Ultor (s. Iuven. 14,
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Willrich Beitr. z. alt. Gesch. Ill 425. Kubi-
tschek Osterr. Jahresh. Ill 72ff. Suet. Cal. 40f.
Joseph, ant. XIX 28). Monarchische Laune nach
hellenistischen Mustern kann man diese Neue-
rungen nennen, und zwar mehr schikanos als wirk-
lich heilbringend fiir die zerriitteten Finanzen.
Neu war das System der Besfceuerung der Burger
nach der Einfuhrung der schon erwahnten Steuern
des Augustus naturlich keineswegs. Die Erhe-
bung durch Pratorianer ruft die Zeiten der Mili- 10
tardespotie des Severus ins Gedachtnis.

b) Claudius bis Hadrian. Epochemachend In der
Geschichte des F. ist die Zeit der Regierung der
Claudischen Freigelassenen. Ea hat sich wohl
zu dieser Zeit klar herausgestellt, was schon Caesar
richtig gefuhlt hatte, dafi eine Teilung der Fi-
nanzmacht nur unheilvoll wirken konne. Wenn
irgendwo, so mufi in jedcr geordneten Finanz-
verwaltung Einheit und Ordnung herrschen, was
bei dem Augusteischen System kauin mOglich war. 20
Die kaiserlichen Privatmittel, inklusive Agypten,
waren zu grofi und zu mannigfaltig, urn nach
rein privaten Mustern regiert zu werden, die kai-
serlichen Obliegenheiten schon in dieser Zeit zu
grofi, um so zersplittert zu bleiben, wie sie unter
Augustus und seinen Nachfolgern gewesen sind.

Ordnung und womoglich Einheitlichkeit sind dem-
gemaB die Parole der Claudischen Reform. Wir
besitzen leider nur ganz dtirftiges Material, um
diese Reform zu skizzieren, einige abgerissene 30
Texte und zwar viele, aber inhaltsarme Inschriften
erlauben Cfters nur Vermutungen da, wo man
nach modernen Anschauungen GewiBheit auf Grund
reichen statistischen Materials fordert. Ein Bild
lalit sich aber trotzdem entwerfen.

Die wichtigste der Claudischen Reformen ist

die Schaffung eines Zentraldirigenten der kaiser-
lichen Finan zverwaltung in der Person des a ra-
tionibus, welcher seit Claudius als direkter Ge-
hilfe des Kaisers die rationes imperii (Hirsch-40
feld Verwaltungsb. a 30, 2) verwaltet, d. h. die
verscliiedenen einzelnen rationes der kaiserlichen
Yerwaltung kontrollicrt und leitet. Mit dem
Prinzip der Rechnungsablegung an das Volk wird
definitiv gebrochen ; Pallas, der allmachtige a ra-
tionibus des Claudius, weigert sich gleich am
Anfange seiner Tatigkeit, solch eine Rechnungs-
ablegung bei seinem kunftigen Abtritte zu voll-
ziehen (Tac. ann. XIII 14 mm pepigerat Pallas
ne cuius facti in praeteritum interrogaretur 50
paresque rationes own republiea haberet). Die
bekannte Schilderung des Statius (Silv. Ill 3,
86ff.), welche ein Bild des Amtes am Ende des
1. Jhdts. gibt, wird naturlich auch fiir die Clau-
dische Zeit als geltend angesehen werden diirfen.
Danach ist es klar, datf die Hauptobliegenheit des
a rationibus — eines Freigelassenen des Kaisers—
die oberste Verwaltung der kaiserlichen G titer

bildete; dafi es aber nicht die ausschliefiliche Auf-
gabe war, zeigt die Tatsache, da!3 gerade fiir 60
diesen Zweig der kaiserlichen Verwaltung beson-
dere Beamte, wahrscheinlich gerade unter Clau-
dius, eingesetzt worden sind ; for die VerwaJtung
des kaiserlichen Privatgutes der a patrimonio

g. d.) und fur die Verwaltung der rationes der
ofverwaltung der proeurettor castrensis (s. d,),

bezw. rationis oder fisei eastrensis.

Die zweite Hauptaufgab* des a ratiombus

neben der Verwaltung der kaiserlichen Privat-
mittel, neben dem sanctarum digestus opum
pariaeque per omnes divitiae populos bildeten

naturlich die von Statius gleieh in der Folge er-

wahnten magnique impendia mundt. Er ist der
oberste Vorsteher aller der -kaiserlichen Procu-
ratoren, die in der ganzen Welt fungieren, durch;
ihn verkehren sie wohl mit dem Kaiser, die Pro-
curatoren aber unter Claudius bekommen das hoch-
wichtige Recht der Iurisdiktion (Tac. ann. XII
60. Suet. Claud. 12. Mommsen St.-R. 113 1022,.
2. Hirschfeld Verwaltungsb. 2 474), naturlich
in den Sachcn, welche mit der kaiserlichen Fi-

nanzverwaltung im Konnes stehen, und gelangen
deshalb zu einer ganz anderen Bedeutung als die-

privaten Agenten der frttheren Kaiser. Wenn man
dabei bedenkt, dafi wohl seit Claudius (s. Car-
dinal! Diz. epigr. Ill 246. Rostowzew R6-
mische Bleitesserac 15ff. Hirschfeld Verwal-
tungsb.2 236f.) die Last der Frumcntationen voll-

standig auf den Kaiser fallt, womit vielleicht die

durch besondore Beamten vollzogene strengere
Aufsicht und vielleicht sogar Leitung der Erhe-
bung der Naturalabgaben vom ager publicus {fru-
mentum mmicipcde) in Verbindung steht (s. Ro-
stowzew Geschichte der Staatspacht 431), dar>

die hochwichtigen veciigalia der XX Jieredita-

Hum und der XX libertatis jetzt unter der Kon-
trolle der kaiserlichen Beamten stehen , dafi sogar
fiir die Einkiinfte der letzteren eine besondere
kaiserliche Kasse, der f, libertatis et peeidiorum,
gegrundet wird (s. weiter unten und Hirsch-
feld Verwaltungsb. a 99, 2), so bekommen wir
eine vielleicht oder sogar sicher unvollstandige,.

aber sogar in dieser Unvollstandigkeit bezeich-
nende Vorstellung von den Dimensionen, welche
jetzt die kaiserliche Finanzverwaltung bekommen
hat. Die Einnahmen wie die Ausgaben haben
sich ungemein und zwar auf Kosten des Aerars
vermehrt, und seit Claudius tritt die in der Um-
gangssprache als F. bezeichnete Verwaltung und
die ebenso genannten kaiserlichen Kassen als eben-
burtiger und sogar uberlegener Nebenbuhler neben
dem Aerar hervor. Ich" sage die kaiserlichen
Kassen, denn von einer Kasse im materiellen
Sinne des Wortes besitzen wir kerne Spur. Die
Verwaltung des a rationibus hat keine arcarii
und dispensatores (Hirschfeld Verwaltungsb, 2

30), so dafi es sehr wahrscheinlich ist, daB die
in den einzelnen rationes nicht verbrauchten Gelder
sich in den Handen des Kaisers selbst konzen-
trierten, von ihm in verscliiedenen Deposita ge-
halten (iiber die Beamten a lorioata und den
Castortempel s. Hirschfeld a. a. O. 4, 4) und
von seinen Privatsklaven verwaltet wurden. In
diesem Sinne hat eine kaiserliche Zentralkasse
auch vor Claudius existiert, und wir wissen nicht,

dafi er etwas daran geandert hatte. Der Aus-
dehnung und Kompliziertheit der Geschafte der
kaiserlichen Finanzverwaltung gemafi vermehrt
sich auch das niedere Verwaltungspersonal der
Zentralverwaltung a rationibus sowie der ver-

schiedenen Zweigverwaltungen in Rom, Italien

und den Provinzen. Es gestaltet sich, vielleicht

erst in dieser Zeit, definitiv der aus alteren Ein-
richtnngen iibernommene Typns einer vollstan-
digen ratio mit einem tabtUariwn {s. d.) und
commentarium (s. d.) als regelrechten Bestand-
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teilen, zuweilen, besonders in den Provinzen, auch

Tnit einer eigenen area und Ofters mehreTen lo-

kalen mensae (s. d., evngerichtet nach dem Vor-

tjild der agyptiscb-hellenistischen &t}aavQoi); die

area wurde von den dispensatores($. d.) und arcarii

.{s. d.) verwaltet (s. daruber meinen Art. Fiscusin
Ruggieros Dizion. epigr. Ill 97ff. Hirschfeld
.a. a, 0. 58ff. und 457ff., bes. 461, 2—3). Trotz

seiner Grofiartigkeit und Kompliziertheit behalt

die ganze Claudische Verwaltung aber den Stempel 10

einer grofiartigen Haushaltung, die a rationihus

sind und bleiben persSnliche Gehilfen des Kaisers

und ihre Bedeutung fufit auf ihren personlichen

Bezichungen zum regierenden Kaiser.

Gegen die von Claudius und seinen^ Freige-

lassenen konsequent durchgefuhrten Prinzipien er-

klarte sich, und zwar sowohl prinzipiell wie in praxi,

;sein Nachfolger Nero. Er erklarte sich gleich am
Anfange seiner Begierung fur das Prinzip der beiden

-ersten Kaiser : diseretam domum et rempublicam 20

<Tac. ann. XIII 4) und rtittelte demgemafi an dem
Hauptprinzip des Claudius, der Gleichsetzung der

Procuratoren und der senatorischen Beamten in

Bezug auf die Iurisdiktion. Zuerst hatte er sogar

.an die Abschaffung der vectigalia- gedacht, was

naturlich eine kindische Utopie war, reduzierte aber

bald diese weitgehende Illusion auf einige Be-

schrankungen der publicani und auf die Wieder-

gabe der Iurisdiktion an die senatorischen Be-

amten (Tac. ami. XIII 50f., vgl. Hirschfeld 30

a. a. 0. 81, 3. 89, 3). Seine massenhaften Kon-

fiskationen und die ungemein starke Vennehrung

seines Privatbesitzes ist vielleicht auch ein An-

zeichen dafur, daB er in der Vermehrung seiner

Einkunfte den Weg des Tiberius dem des Clau-

dius vorgezogen hat (Plin. n. h. XVIII 35. Suet.

Nero 32, vgl. OIL VI 10233J. Auch die Ein-

setzung von drei Consularen an die Spitze der

Verwaltung der vectigalia (wohl der Einkitnfte

Tom ager publicus, es handelt sich in der ganzen 40

Stelle des Tacitus.ann. XV 18 um das frumentum,

Tgl. XIII 51 : temperata apud traiismarinas pro-

mncias frumenti subveetio; das se annuum se-

scenties reipublioae largiri der erstgenannten

Stelle geht eher gegen Claudius als gegen Cali-

gula; damit bezeichnet der Kaiser, dati er die

Kosten der Frumentationen aus s ein en, nicht aus

Tisurpierten Staatsmitteln deckt) ist eine Riick-

kehr zum Augusteischen System der Verwaltung

4urch senatorische Beamte, im scharfen Gegen- 50

satze zur procuratorischen Politik des Claudius

in Bezug auf die Frumentationen, Diese Mati-

regeln erwiesen sich aber fur die rGmischen Fi-

nanzen bei der bekannten Inkonscquenz und der

kolossalen Verschwendungssucht des Kaisers nicht

gerade als heilvoll, und es ist bezeichnend fur die

Politik des Kaisers, dafi er allein unter den friiheren

Kaisern sich eine betrugerische Verschlechterung

der Munze erlaubt (s. Mommsen-Blacas Hist.

de la monn. Ill 23f. 29f.). 60

Die drei Flavier und hauptsachlich der erste

Tiud beste von ihnen, Vespasian, treten entschieden

in die von Nero zeitweise verlassene Bahn des

Cllaudius zuruck. Die Kompetenz der Procura-

toren in Bezug auf die Vectigalien wird verstarkt

und wohl zuerst auf die portoria (s. d.) erweitert,

'was jedenfalls eine kolossale Vermehrung der

kaiserlichen Einkunfte bedeutet, denn kaiserliche

Kontrolle ist doch mit der Abfuhrung der Gelder

in das Aerar kaum vereinbar (s. Rostowzew
Geschichte der Staatspacht 500 und Hirschfeld
a. a. O. 83); die juiisdiktionelle Tatigkeit wird

den Procuratoren, und zwar wohl nicht nux den

Provinzialproeuratoren, wahrseheinlich (strikte Be-

weise gibt es dafiir allerdings nicht) wenigstens

teilweise zurtickgegeben und verbleibt ihnen bis

in die spateste Zeit (CIL VIII 11813 Ende des

2. Jhdts.), konkurrierend mit der Jurisdiktion der

Provinzialverwalter und stadtischen Magistrate (s.

Dig. XLIX 14, 3, 9. II 15, 8, 19. Cod. lust. II

36 [37], 2 [J. 226 n. Chr.], auch Cod. Theod. X
15, 2. 4). Auch betreffs der Kornpolitik sehen

wir dieselbe Riickkehr zu den Claudischen Prin-

zipien: die Griindung des fiscus frumentarius

(s. Frumcntum), wahrseheinlich als Zentralkasse

fur die ganze Kornverwaltung (Hirschfeld a.

a. 0. 489 z. S. 371), und die in der Flavischen Zeit

sicher bezeugte Administration der staatlichen

Kornrevenuen in den Senatsprovinzen durch kaiser-

liche Beamte (CIL III 14195 4-13; Vgl. damit

die Aufierung des Statius iiber das afrikanische

Korn: quod messibus Afris verritur, Stat. Silv.

Ill 3, 90, auch Hirschfeld Philol. 1869, 81)

legen daftir ein nicht zu verachtendes Zeugnis ab.

Auch fur die Organisation des kaiserlichen

Patrimoniums , das jetzt nach dem Ende der

Iulisch-Claudischen Dynastie zuerst als richtiges

Krongut auftritt, werden die Flavier notwendiger-

weise gesorgt haben, und vielleicht haben sie die

Grundziige der sp liter vollendeten und durchge-

fiihrteu bureaukratischen Organisation der ein-

zelnen Domanenkomplexe gelegt. Dafiir zeugt

vielleicht die Tatsache, dafi die Bergwerkprocura-

toren uns zuerst in der Flavischen Zeit begegnen

(Hirschfeld a. a. 0. 174; vielleicht geh6rt auch

die lex metalli Vipaseemis in dieselbe Zeit).

Als weitere Ausbildung der Fiskalverwaltung

mag auch die wahrseheinlich in dieser Zeit er-

folgte Griindung der drei stadtrOmischen Kassen,

der fisci Alexandri?ms, Asiaticus und Iudaicus,

iiber welche weiter unten zu handeln ist, gelten.

So entwickelt sich je weiter, desto mehr die kaiser-

liche Flskalverwaltung, und der F. wird immer

reicher und machtiger.

C, Hadrian bis Diocletian. Der nachste grofie

Beforniator der rfimischen Fiskalverwaltung wie

auch des ganzen rOmischen Staates war Kaiser

Hadrian. Nach einigen Schwankungen unter Nerva

(z. B. die Schaffung eines eigenen Praetors far

die Streitigkeiten zwischen dem F. und den Pri-

vate^ Dig. I 2, 2, 32, vgl. auch Plin. paneg. 47)

und unter Traian (z. B. die Wiedereinsetzung der

praefecti frumenti dandi, s. Rostowzew Rom.

Bleitesserae 18) tritt in seiner Person ein ent-

schiedener Fortsetzer und Weiterbildner der Poli-

tik des Claudius und deT F'lavier auf. Die weit-

gehendste seiner Reformen ist die definitive Tei-

lung des Haus- und Staatswesens, jede Spur des

Hauswesens wird aus dem F. vertrieben, und er

erscheint seit Hadrian als grofiartige Staatsinsti-

tution, als Inbegriff der staatlichen Finanzverwal-

tung. Diese Transformation wird erzielt dnrch

die vollstandige Auaschliefiung der kaiserlichen

Freigelassenen aus dem Reichsfinanzwesen and

die Ersetzung derselben dnrch Bitter (s. darfiber

die meisterhafte Skizze bei Hirschfeld Verwal-
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tungsb. 2 476ff.). An der Spitze der Verwaltung
erscheint jetzt ein hochgestellter Ritter als Reichs-

finanzminister mit dem Titel procurator a ratio-

nihus (s. d.), Ritter treten auch an die Spitze

der verschiedenen Abteilungen des F., eine Schar

ritterlicher advocaii fisci (s. d., jetzt noch Hi r sch-

feld a. a. 0. 48ff.) vertritt die Interessen des F.

in den einzelnen Abteilungen der Finanzverwal-

tung und den einzelnen Provinzen, den Procura-

toren eher koordiniert als subordiniert. Das

kaiserliche Patrimonium (s. d.) als definitiv an-

erkanntes Krongut verliert seincn friiheren Ober-

leiter, erhalt aber hochgestcllte ritterliche Vor-

steher fur die einzelnen Provinzen und Italien,

wird demnach dezentralisiert und den anderen

Zweigen der Finanzverwaltung gleichgestellt;

auch in der inneren Organisation der einzelnen

Domanenkomplexe und saltus (s. d.) und der

Regelung der Beziehungen zwischen kaiserlichen

Beamten, Pachtern und Kolonen wird aufierordent-

lich viel geleistet. In Verbindung damit steht

auch die Reorganisation der Verwaltung der Erb-

schaften: seit Hadrian, wie es Hirschfeld hOchst

wahrseheinlich gemacht hat (Verwaltungsb. 2 62.

113ff.), gewinnt die Verwaltung besondere Wich-

tigkeit dadurch, dafi jetzt nicht nur die kaiser-

lichen Legate, sondern auch die dem F. zufallen-

den caduca und vacantia von der Erbschaftsver-

waltung eingezogen werden; ein neues Zeugnis

fur die Gleichstellung des Kaisergntes mit dem
Staatsgute zugunsten des letzteren.

Mit manchen Uberbleibseln der alten Senats-

einrichtungen, wie mit der Vectigalienpacht, wird

definitiv gebrochen: die XX kereditatium (s, d.)

wird seit Hadrian von kaiserlichen Beamten mit

einem hochgestellten Ritter an der Spitze ein-

getrieben; bei der Verwaltung der Portoria werden

nur halbbeamtliche Pachter, die durch eine Tan-

tieme entschadigt werden, geduldet, und nur dieser

Auslaufer der Pacht in den neu organisierten

Donaulandern eingefiihrt (s. Rostowzew Staats-

pacht 501. 505). Die vorbereitende Arbeit des

Census wird selbst in den Senatsprovinzen durch

besondere iegati ad census accipiendos, in den

kaiserlichen durch einfache Ritter vollzogen

(Hirschfeld a. a. 0. 55ff.); damit verliert der

Akt jede Feierlichkeit und wird zur gewohnlichen

Arbeit einer geordneten Finanzverwaltung mit

vollstandiger Ausschliefiung jeder Einmischung
seitens des Senats.

In den Handen Hadrians bekommt also der

F. ein ganz anderes Aussehen. Aus einer mit

dem Aerar konkurrierenden kaiserlichen Finanz-

verwaltung und Kasse wird er zur fast alleinigen

Staatskasse und zum Staatsfinanzministerium,

nicht zum Konkurrenten , sondern zum beinahe
alleinigen Herrscher, ganz wie der Kaiser selbst.

In der nachsten Folgezeit sehen wir keine

namhaften Abweichungen von den Neuerungen
Hadrians, M. Aurel bildet die neue Verwaltung
aus, indem er einen Gehilfen fur den procurator
a rationihus, den procurator summarum ratio-

num (s. Hirschfeld a. a. 0. 32f.), einsetzt;

einen Gehilfen bekommt wohl in derselben Zeit

auch der praefectus annonae (Hirschfeld a. a.

0. 2451). Die Verstaatlichung der Vectigalia

schreitet fort: das System des Condnctorates bei

den portoria wird in manchen Gegenden der

direkten Erhebung geopfert, was dann von Com-
modus zu Ende geftihrt wird. Nur in einem-

Punkte sehen wir eine schwache Rtlckkehr zum
Alten : die Freigelassenen kommenwieder znEhren v

auch dies aber wird keineswegs konsequent durch-

gefiihrt.

Von einem Finanzsystem des Commodus kann

man nicht ernstlich red en. Seine Launen und
Vexationen sind meistens von Pertinax abgeschafft

10 worden, und von seiner "iibertriebenenBevorzugung^

seiner Person dem Staate gegeniiber gelten die

bekannten Worte desselben Pertinas, Herodian

Et 4, 7: toTg xb fiaoiXixols xrriptaatv ixfoXvaev

avxov TOvrof.ia sjttyQcxpEa&a.t eItzodv avta ovx idia

rov fiaoilevovTog eivac alia koivo, xal brjixoata zfjg

'Po?p:aicov dp/^ff shai, welche sicherlich den Grund-

anschauungen Hadrians keinesfalls widersprochen

haben (vgl. Hist. aug. Pert. 14, 6; Hadr. 8, 3).

Die Reform Hadrians setzte Septimius Severus

20 fort. Die Verwalter des F. werden unter ihm
mit der Verleihung des Titels rationaUs (s, d.)

tiber die Procuratoren erhoben, noch scharfer wird.

die Eigenschaft des Patrimoniums als Krongut

durch die Schaffung der res privata (s. d.) be-

tont, womit auch die Reform der Erbschaftsver-

waltung in Verbindung steht (s. Hereditates),,

dem Senate und dem Aerar werden die meisten

ihnen noch verbliebenen Einkunfte entzogen: so

bilden jetzt die bona damnatorum (s. d.) einen

30stehenden Posten in den Einklinften des F., so

wird unter Severus der ager publicus in den Senats-

provinzen mit dem Patrimonium vereinigt und

mit ihm zusammen verwaltet; ob auch alle Ein-

kiinfte der senatorischen Provinzen zum F. ge-

schlagen worden sind (Hirschfeld a. a. O.480ff.),

lafit sich leider nicht mit Sicherheit beweisen.

Damit reduziert sich die Geltung des Aerars auf

die Rolle einer beinahe munizipalen Kasse der

Stadt Rom. Im Sinne seines Vaters handelte

40 auch Caracalla. Dafi er bei Verleihung des Burger-

rechts an alle Einwohner des Reichs auch die

fiskalischen Interessen im Auge hatte, kann nicht

bezweifelt werden: die Verdoppelung der XX
hjereditatium (s. d.) ist dafiir ein schwerwiegendes

Zeugnis. Eine letzte Reaktion gegen die Politik

des Severus ging bekanntlich von dem weichen

Kaiser Severus Alexander aus. Bestand aber hatte

seine Tendenz, die Autoritat des Senats auch in

der Finanzverwaltung wiederherzustellen (Hist.

50 aug. Alex. 1 6 leges de hire populi et fisci mode-

ratas et infinitas sanxit), kaum. Nach Hadrian.

und Severus gab es keine Riickkehr zum Alten

mehr. Der F. blieb, was er geworden — die all-

einige Reichskasse und Reichsfinanzverwaltung..

Neue Ztige in seine Organisation bracbte erst

die Diocletianisch-Constantinische Reform.

3. Verwaltung des Fiscus.
a) Die zentrale Verwaltung s. a rationibus.

b) Abteilungen in den Provinzen s. Procu-
Qbrator und die 0. S. 23901 angefiihrten Stich-

wtirter, sowie die Artikel uber die einzelnen Pro-

vinzen.

c) Agypten. Ganz eigenartig und vereinzelt

steht die Finanzorganisation der rOmischen Pro-

vinz Agypten da. Die eigenartige Verwaltung
des Landes, welche mit wenigen Modifikationen

aus den fxuheren Zeiten ubernommen worden ist^

die Stellung des Landes zn den Kaisern als Nach-
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folgern der einheimischeTi und sp&teren makedoni-
schen Ktaiige, die absichtlich offen gelassene Frage
Tiber die Qualifizierung dea Landes — ob Pro-

vinz des rOmischen Volkes oder Privateigentum
des Princeps als solchen , scheiden Agypten aus

der Reihe der iibrigen Provinzen aus und erfordern

eine separate Behandlung. Leider laftt sich. die

schwierige Frage Tiber die Finanzverwaltung Agyp-
tens bei der Menge der schwebenden und langer

Ausfuhrungen bediirftigen Fragen hier kaum lOsen, 10
die Aufgabe muB fur die Zukunft aufgespart

werden; einiges muft aber auch in dem Rahmen
-dieses Artikels wenigstens angedeutet werden.

DaB Agypten vom Anfange an keineswegs

als Privateigentum des Kaisers aiigesehen worden
ist, beweisen hauptsachlich zwei Tatsachen: erstens

Tvird das Land nicbt von einern perstfnlichen

Agenten des Kaisers, einem Procurator aus dem
Freigelassenenstande, sondern von einem ritter-

lichen Stellvertreter des Kaisers , einem Praefec- 20

tus verwaltet; zweitens bilden die Einkiinfte Agyp-
tens wobl keineswegs die privaten Mittel des

.Kaisers, sondern werden als den Einkiinften der

andern Provinzen analog angesehen und verwaltet:

ware Agypten Privatgut des Kaisers gewesen,

so ware kein Grund vorhanden, in diesem Lande
das wirklicbe Privateigentum der Kaiser sich

vermehren zu lassen in Form von mit der Zeit

stets zahlreicher werdenden ovoiai, welche teilweise

wenigstens als diesem oder jenem Kaiser person- 30

lich gehtfrend bezeichnet werden (die vielen Bei-

spieles.RostowzewPhilol.l898,571ff. Wile ken
Ostraka I 3921 643. Hirschfeld Beitr. z. alt.

Gesch. 1902, 292ff.; besonders stark wirkt die

Tendenz, vgl. o. S. 2391, unterNero); andere da-

neben werden ausdrucklich als dem F. (Isqov

TOLfueTov) gehdrend bezeichnet. Es ware auch kein

Grand gewesen, die Finanzverwaltung in zwei

grofie Ressorts zu teilen und hei der Benennung
des zweiten den alten Terminus Idtog Xoyoq bei- 40
zubehalten. So scharf aber wie in Rom hat man
in Agypten zwischen Privatgut der Kaiser und
Staatsgut, Privat- und Staatsverwaltung nicht

geschieden, und deshalb darf Agypten nicht als

richtige Provinz des rSmischen Reichs aufgefaRt

werden. Es existieren zwar private kaiserliche

ovalat einerseits und ovatai des hoov ra/usTov

andrerseits, aber trotzdem bilden befde einen Be-

standteil des Xoyog ovomxog. MaBgebend ist hier

nicht das Eigentumsrecht des F. oder des Kaisers, 50
sondern die eximierte Stellung des Gutes und die

eigenartige Verwaltung desselben (s. Ovola, vgl.

Momms en bei Hirschfeld Verwaltungsb. 2 354,

2). Die Verwaltung des Beamten, welcher den

Namen Tdco; Xoyog (s. d.) fiihrt, erstreckt sich

zwar hauptsachlich auf die vacantia und die dem
Kaiser zufallenden Guter fs. Strab. XVII 797),

was auch dem Namen der Behflrde entspricht, ist

aber tatsachlich viel breiter und schliefit auch

manche dem Scheme nach zum Ressort der Sioi- 60
xyoig gehOrenden Zweige der Finanzverwaltung
ein, wie einerseits manches, wenn nicht alles im
Ressort der yf\ brjuooia uberhaupt (s. Hirsch-
feld Verwaltungsb. 2 352JT.), andrerseits mehreres,

wenn nicht alles im Ressort der Tempelverwal-
tung, aoweit dieselbe mit dem Staate verbunden
ist (a. W. Otto Priester u. Tempel im hellenisti-

isehen Agypten, Leipz. 1905 I 70f.). Nicht die

Frage des Eigentums, sondern Verwaltungsruck-

sichten und politische Bedenken waren dabei maB-
gebend. Ganz analog verlauft auch in den andern
Provinzen die Geschichte der kaiserlichen Finanz-

verwaltung: die in Agypten von Anfang an be-

merkbare Vermengung der Staats- und Privat-

domanen des Kaisers illustriert die Geschichte
des Ager publicus in seinem Verhaltnis zu den
Patrimonialgutern, die ganze Stellung des Prin-

ceps den Staatsmitteln gegeniiber gewinntim Laufe
des 2. Jhdts. dasselbe Aussehen, wie es in Agyp-
ten von Anfang an zu bemerken ist.

Die oben charakterisierte Unbestimmtheit,

welche vielleicht nicht ganz unbewuBt eingetreten

ist, spiegelt sich zuerst in der Wiedergabe des

Begriffes f. selbst wider. Besonders charakte-

ristisch dafur ist das bekannte Edikt des Ti. Iul.

Alexander (Dittenberger Or. gr. 669). Hier

stehen in Z. 211'. zuerst (pioxog (vgl. Z. 25), etwas

weiter dyuoaiog X6yo$, und ein richtiger Unter-

schied ist kaum festzustellen ; daneben haben wir

in Z. 18 xvQiaxog Xnyos (vgl. BGU 1 und Pap.

Cattaoui VI 17. Arch. f. Pap. Ill 61), Z. 30 Kat-

oaQog Xoyos, ahnlich ist aucli der Ausdruck in

Z. 13 xvQiaxai ipf}<poi', in alien Fallen kfinnte

man wohl tploxog oder, wie es spater gebrauch-

lich wird, hqov %a\uuov sagen (vgl. Wile ken
Ostraka 300f. 642ff. P. Meyer Hirschfeld-Fest-

schrift 139. Hirschfeld Verwaltungsb. 2 350,

2). Bemerkenswert ist dabei, daB der Ausdruck

fiaodiKov fiir Konigskasse verschwindet (Wilcken
a. a. O. P. Meyer a. a. O.) und darj flaoihxoQ

als Epitheton ofters durch Stj/nootog ersetzt wird;

dtjfiomog ist aber gleich publicus und bezeichnet

die AngehOrigkeit zum Staate uberhaupt, viel-

leicht in einem gewissen Gegensatze, ebenso zu

idtog, privat, als auch zu Bios X6yog. Der letztere

Gegensatz tritt aber nicht scharf hervor. Diese

Tatsachen, erstens die Vermengung des Begriffes

drjfioatov mit dem des kaiserlichen Eigentums
einerseits und des F. andererseits , zweitens die

Verbreitung des Ausdruckes brjfioaiog-'publicus

fiir die Bezeichnung der rlskalen friiher kiinig-

lichen Sachen bezeugen die wohl bewufite Un-
klarheit und Unbestimmtheit, welche in der rOmi-

schen Zeit in Agypten in diesen Dingen herrschte.

Hier sehen wir den Boden, auf welchem sich die

Vermengung von publicus und fisoalis vorhereitet,

hier auch, wie man die Grenze zwischen Privat-

eigentum des Kaisers und Staatseigentum zu ziehen

absichtlich unterlafit und doch die Idee des Pri-

vateigentums nicht scharf hervortreten lafit.

Deswegen ist es auch schwierig, die Organi-

sation der Fiskalverwaltung im Lande festzu-

stellen und die Funktionen der verschiedenen Be-

amten abzugrenzen, ebenso bei der zentralen Ver-

waltung in Alexandrien wie in den Steuer- und
Verwaltungsbezirken des Landes, den Nomen und

Metropolen, Toparchien und Komen. Wir mussen

uns hier mit den allgerneinsten Zugen begnflgen.

Die Frage uber die alexandrinische Zentralkasse

ist wegen Mangel an Nachrichten sehr schwierig.

Dafi der f. Alzxandrinus als solche zu gelten hat

(s. Wilcken Ostraka 641), ist selbstverstandlich

ausgeschlossen, da der Sitz dieser Kasse in Rom,
keineswegs in Alexandrien war. Daneben sind

die Ausdrucke <pioxo$, tsQ&raxw rafiuiov doch

eher auf die Reichehanptkasse und Reichsfinanz-
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verwaltung, als auf die alexandrinische Kasse zu

beziehen. So bleibt die Frage uber die Zentral-

kasse in Alexandrien vollstandig nnentschieden.

Am wahrscheinlichsten ware es, vorauszusetzen,

-dafi alle Geldgeschafte der Provinz ebenso wie

die Geschafte der einzelnen Teile derselben in

einer Bank, einer tqam^a (s. d.), konzentriert wur-

den. Dabei bezweifle ich sehr, da6 fiir das Res-

sort des I'diog Xoyog oder Xoyog ovoiaxog eine eigene

Kasse existiert hat. Wie in den Landtrapezen

und Landthesauren alle kaiserlichen bezw. Staats-

einkiinftc konzentriert waren, sicherlich auch vom
Domaniallande, so wird es wohl auch in Alexan-

dria gewesen sein. Ein Xoyog-ratio setzt keines-

wegs eine Kasse voraus, eine Verwaltung und
Verrechnung ist auch ohne Kasse gut denk-

~bar. Die Uberschiisse der zentralen alexandrini-

schen Kasse bezw. Bank wurden, wie Hirsch-
feld (Verwaltungsb. 2 6, 3) trefflich hervorgehoben

hat, nach Rom abgeftthrt (s. die bekannte Autie-

rung des Kaisers Tiberius Dio LVII 10 : AipttXiqi

yovv 'Ptjtitq) XQrifiaxa jiozf. avzcp TiXdco tiolqo. to

tETay^isvov sx zijg Alyvstzov
} fjg rjQX£ > nsfjupwii

dvr£jt£6t£iX£v Sxt xslQsod'ai fwv za JtQofiara aXV
ovx ajzo^vQEod-at fiovXoftai).

Danach und nach anderen Zeugnissen steht

die Disposition iiber die gesamten Geldmittel dem
Praefectus Aegypti ausschliefilich zu; er ist der

Vertreter des Kaisers und er allein verkehrt mit

dem Kaiser direkt, wie es das bekannte Edikt

des Ti. Iulius Alexander und auch andere Zeug-

nisse (Hauptstelle Philo in Flaccum § 16; s.

Hirschfeld Verwaltungsb. 2 349) zur Geniige

bezeugen. Es ist natiirlich nicht anzunehmen,
daB der I'dtog Xoyog direkt mit Rom verkehrt hatte

oder daB die Einnahmen aus den kaiserlichen

Giitern auf einem anderen Wege als die ubrigen

Einnahmen Agyptens nach Rom gelangten, wenig-

stens haben wir dariiber keine Zeugnisse. Wie
die Einkiinfte des Landes aus den Landesbanken
nach Alexandrien strOmten, so flossen auch die

Einkiinfte Alexandriens in dieselbe Staatskasse

mit der einzigen Ausnahme vielleicht, daB sie

daselbst ganz oder zum Teile separat gebucht
wurden und nach Rom in die spezielle Kasse,

den /. Alexandrinus (s. u.), abgefiihrt wurden;
dahin kamen auch Sendungen aus anderen Teilen

des rOmischen Kaiserreiches , Sendungen, welche
die Zahlungen der alexandrinischen Burger als

solche enthielten (s. u. /. Alexandrinus). Die
Verwaltung der alexandrinischen Revenuen lag

in den Handen eines procurator; zwei solche

Procuratoren sind au.s der Flavischen Zeit bezeugt

:

ein procfuratorj din Titi Alexandrine (CIL II

4136) und ein proc(urator) Alexandr(iae) (CIL
XIV 2932). Zu derselben Verwaltung gehorte

jedenfalls der procurator Alexandria^ ad ratioms
patrimonii (CIL XIV 2504 P. Aelius Hilarus
Aug(ustorum) lib(ertus)\ und der wohl holier

stehende und vielleicht mit den zwei erstgenannten
identische txizgojzog xgooodcov 'AXs£av[dosiag]',

Arch. f. Pap. II 571 nr. 151 aus der Zeit des
Pius (s. Philol. 1898,576 und Hirschfeld Ver-
waltungsb. 2 36 If.). Es ist vielleicht kein Zu-
fall, daB die beiden Procuratoren Alexandriens
mit den meisten Inschriften der Beamten des f.

Alexandrinus gleichzeitig sind and daB weder
die alexandrinische noch die romische Verwaltung

vor der Flavischen Zeit bezeugt sind. Vespasian s

Belastung Alexandriens wird noch unten zur Sprache
kommen (s. u. /. Alexandrinus).

Wie oben hervorgehoben ist, gingen die agyp-

tischen Revenuen, soweit sie nicbt im Lande ver-

braucht wurden, durch den Praefecten nach Rom
in die kaiserliche Kasse, jedenfalls ohne jede Ver-

pfiichtungfur den Kaiser, dariiberjemandemRechen-
schaft abzulegen. Sie bildeten mit dem agypti-

10 schen Korn zusammen den machtigsten Hebel
der kaiserlichen Politik und blieben bis in die

spateste Zeit der Kern, urn den sich die ander-

weitigen Einkiinfte der Kaiser sammelten. Des-

halb ist auch die ganze Finanzverwaltung in

Agypten in so musterhafter Weise zum Zwecke
der Ausbeutung der Kontribuenten organisiert.

In das ptolemaisch-romische System der Finanz-

verwaltung wurden die finanziellen Krafte des

ganzen Landes von unten bis nach oben verwickclt.

20 Die Staatspacht einerseits zog in ihr groBes und
stark differenziertes Netz die meisten wohlhabenden
Einwohner des Landes, als Vertreter der Bevol-

kerung wurden andererseits zu der Sammlung der

direkten und hauptsachlich der Naturalabgaben
die wohlhabenderen Einwohner der x<li(xai und
TioXug, die sog. stosafivtsgoi (s. d.), hinzugezogen,

und neben diesen zwei Haupttragern der Last

des Sammelns der Einkiinfte, zu welchen vielleicht

noch die agyptischen Pries ter zu rechnen sind,

30 erscheint eine dichte Schar mit ihrem VermOgen
haftender Lokalbehorden, mit den xco/uoyQitpfiazsTg

und vielleicht xopaQxat anfangend durch die

Reihe der Beamten der xotioi liindurch bis zu

den (SaoiXixoi yQa^uarelg und den Strategen samt
den Nomarchen einerseits und den vielen Erhebern

der Geld- und Naturalsteuer, den Praktoren (s. d.)

und Sitologen (s. d.) andererseits. Dazu treten

noch die BehOrden, welche die Piichter beobachten,

die verschiedenen Epitereten, welche auch zu

40 den Tempeln in Beziehungen stehen , und die

zahlreichen Beamten der Xoytotfyta (s. d.) , der

Rechnungs- und Kontrollebureaus des Landes.

Pachter und Beamtc teilen mit den Kolonen oder

ihren Vertretern die Verantwortlichkeit fiir die

Revenuen der Domanen. Seit der Einfuhrung der

stadtischen Verfassung treten in die Last des

Steuersammelns die stadtischenBehorden als Baupt-

faktor ein. Alle diese Faden laufen in den Handen
der alexandrinischen Zentralbehorden , teilweise

50 durch Vermittlung der Epistrategen (s. d.), zu-

sammen; die komplizierte Aufgabe der Finanz-

verwaltung erleichtern dem Praefecten teilweise

der schon erwiihnte I'diog Xoyog, teilweise vielleicht

der Nachfolger des ptolemaischen dioixtjitjc , der

seit dem 2. Jhdt. n. Chr. bezeugte procurator

ad dioecesin Alexandriae (CIL III 431. 7116

vgl. 13674), falls er wirklich der Vorganger des

nachdiocletianischen rationales Aegypti ist (die

Zeugnisse s. bei Wilcken Ostraka I 49& P.

60 Meyer Hirschfeld-Festschrift 145ff. und Arch. f.

Pap. Ill 104. Hirschfeld Verwaltungsb * 359f.).

4. Einnahmen und Ausgaben des Fiscus.
Wie oben schon hervorgehoben worden ist, bilden

den Grundstock der Einnahmen des F., die Tri-

but- und Naturalsteuer der kaiserlichen Provinzen,

sowie die Einkunfte von dem ager -publicus in

denselben und alle Einnahmen Agyptens. Die
Vectigalien sowohl der kaiserlichen wie der sena-



2399 Fiscus Fascus 240O

torischen Provinzen kommen hinzn, seitdem fiber

ihre Erhebung eine feste Kontrolle seitens kaiser-

licher Procuratoren organisiert worden ist, was
far verschiedene Vectigalien und verschiedene Be-
zirke eines und desselben Vectigals zu verschie-

denen Zeiten geschieht; so fliefit die XX here-

ditaiium und rerum venalium von Anfang an

in die kaiserliche Kasse, das Aerarium militare

seit Claudius fiiefjt die XX libertatis in einen

dnrch die Zahlungen in Geld und in natura der
Pachter, anch dutch den Verkauf der Produkte-

der Gtiter. Auch die Kapitalien in Geld haben
die Kaiser wohl zu verwerten gewufit.

Vielleicht noch in grCfierem MaBe wie die Ein-
nahmen wachsen die Ausgaben des F., welche-
sicherlich auch die Privatmittel des Kaisers in

Anspruch nahmen.
Von Anfang an lasten auf dem F. die Kosten

kaiserlichen f. libertatis et peeuliorum; bei den 10 der Unterhaltung und Besoldung des Heeres und.
Portoria beginnt der Ubergang schon seit Clau-

dius (Plin. n. h. VI 84), scheint aber erst dnrch

Vespasian fast uberall vollzogen worden zu sein

(s. o. S. 2391).

Allmahlich gehen aucb die Einkiinfte von den
Bergwerken teilweise in den F., teilweise in das

Patrimoniura uber. Am Ende des 1. Jhdts. gibt

es wohl kaum grOfiere private Bergwerke.

GrOBere Einnahmen gab wohl das Pragungs-

derFlotte. GrOfiereZuschusse,wohl aus dem kaiser-

lichen Patrimoniurn, fordern die Frumentationen ;.

seit Claudius werden sie vom F, besorgt; noch
Nero aber ist genotigt, starke ZuscMsse aus seinen.

Privatmitteln zu geben (s. o.), was wohl nie auf-

gehort hat ; Agypten und die kaiserlichen Korn-
guter haben sicherlich immer einen, wenn nicht

den grofiten, Teil der Frumentationenlastgetragen..

Auf dem F. ausschliefilich lasteten die Spesen
recht der Kaiser (Gold und Silber). Von den 20 fur die Besoldung der kaiserlichen Beamten der
stadtischen Einnahmen werden manche gleichnach

der Einfuhrung fur die Eechnung des F. erhoben

(Suet. Cal. 40. 41. Joseph, ant. XIX 28), andere,

wie das vectigal forieularium et ansarium sind

im 2. Jhdt. n. Chr. sicherlich flakal (CIL VI 1016.

31227). Vielleicht vom Anfange an steht dem F.

das vectigal gladiatormm- zu (CIL II 6278).

In den Senatsprovinzen partizipiert der Kaiser

wohl vom Anfange an an den Naturalrevenuen,

verschiedenen rationes und Provinzen. Die Spesen.

der kaiserlichen Miinze trug naturlich der F.

Seit Vespasian (Suet. Vesp. 18) besoldot der
F. die staatlichen lateinischen und griechischen

Rhetoren.

Seit Traian kommen die Spesen der Alimen-
tationen (s. d.) dazu, seit Severus die der kaiser-

lichen Post (s. Curs us publicus).
Die grofien Wegebauten (s. Viae), hauptsach-

welche grOfitenteils zu den unter kaiserlicher Lei- 30 lien in den Provinzen, sind wohl auch, insofem

tung stehenden Frumentationen verwendet werden;

deshalb erscheinen schon schr fruh kaiserliche

Kornagenten in den Senatsprovinzen. Seit Clau-

dius wird die kaiserliche Kontrolle starker, der

F. zieht wohl alle Naturalrevenuen an sich. da

er allein jetzt ftir die Frumentationen verant-

wortlich ist ; fortgesetzt wird dieser ProzeB unter

den Flaviern, wo in den Senatsprovinzen kaiser-

liche Agenten zur Erhebung der Naturalahgaben

vom ager publicus erscheinen ; abgesehlossen wird 40
er unter Severus (s. Fr urn en turn). Auch zu

raanchen anderen Zahlungen sind die Senatspro-

vinzen den Kaisern und dem F. von Anfang an

verpflichtet; naher lassen sich aber diese Zah-

lungen nicht definieren (s. Hirschfeld Verwal-

tungsb. 2 71, vgL unten fiber den f. Asiaticus).

In welcher Zeit alle Einkiinfte der Senatspro-

vinzen in den F. ubergingen, ist leider unmog-
lich festzustellen ; definitiv wohl erst nach Severus

sie nicht den Provinzialen als munus aufgelegt

worden sind, vom F. bezahlt worden.

Schwer zu scheiden sind die Ausgahen de»

Patrimoniums und des F. bei den Spesen der

Kaiser in der Stadt Rom. Sicherlich lasteten

die opera publiea auf dem Patrimonium (CIL XI
3860. Hirschfeld Verwaltungsb.2 269). Das-

Patrimoninm hat wohl auch die Spesen ftir die

kaiserlichen Spiele getragen.

Dagegen lasteten die Wasserleitungen auf dem
F. (wenigstens zum Telle, s. Frontin. de aq. 105,

vgl. II 118). Schwieriger ist die Frage bei den

Spesen der Wegepflasterung (Hirschfeld a. a,

0.2601) und der TiberregulieruDg (Hirschfeld
263). Die Spesen fur die Bibliotheken tragen aus-

schliefilich die Kaiser (Hirschfeld a. a. 0. 298ff.).

5. Die rechtliche Natur des Fiscus.
Seitdem Mommsen in seinem Staatsrecht (lis

1025) den F. als Privateigentum des Kaisers be-

Alexander, welcher sicherlich solch eine Usur- 50 zeichnet hat, ist es eine vielbesprochene Frage
pation der Senatsrechte nicht geduldet hatte.

Steuerpaichtig sind dem F. auch manche Na-
tionalitaten, abgesehen von ihremfesten Wohnungs-
orte, wie die Juden, deren Abgaben in den /.

Ittdaicus in Rom fliefien; dasselbe ist vielleicht

fur die Alexandriner anzunehmen (s. weiter unten).

Einen Teil der bona damnatorum (s. d.) be-

kommt auch der F., obwohl die Hauptmasse von

Anfang an das Patrimonium speist. Die caditca

geworden, welche rechtliche Natur dem F. uber-

haupt zuzuweisen ist und in welchem Verhaltnis

der F. zur Person des Kaisers stand. Gegen
Mommsen hat sich sofort Hirschfeld erklart

( Verwaltungsg. ! 8ff.), indem er nachgewiesen hat,,

dafi die Theorie vom Privateigentum des Kaisers

an den fiskalen Sachen und dem F. sich erst in

den Zeiten der Militardespotie gebildet hat und
dafi selbst in dieser Zeit die fiskalen Sachen nur

(s. d.) und vacantia (s. d.) sowie die Strafgelder 60 als quasi propriae et privatae (Ulp. Dig. XLIU
(s. Multa) gehen, seitdem das Aerar dieselben

verloTen hat, direkt in den F.

Das Patrimonium , welches auch einen Teil

der fiskalen Ausgaben zu tragen hat, wird haupt-

sachlich durch Erbschaften und Konfiskationen ge-

speist; seine Einkunfte kommen hauptsachlich

vom Grand and Boden, vom verschiedentlich ver-

werteten Bodeneigentttm. Sie werden gebildet

8, 2, 4) bezeichnet werden. Diese Auffassung halt

Hirschfeld, auch nach den Entgegnungen von
Mommsen in der zweiten und dritten Auflage

seines Staatsrechts (II * lOOOff.), in der zweiten

Auflage seiner Verwaltungsbeamten aufrecht (8ff.).

Als Rechtsgubjekt dem F. gegenflber gilt fur ihja

anch jetzt (a. Mommsen a. a. O. 999, 1) eher

der Staat ala die Person des Princeps. Bei den
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Juristen hat die Theorie Momm sens ebenso-
wenig Anklang gefunden. Karlowa (R. Rechts-
gesch. I 505) hat den F. fur Magistratsgut er-

klart, Brinz (S.-Ber. Akad. Munch, 1886, 470ff.)

als ZweckvermCgen des Princeps als solchen, beide
also traten weder fiir die eine noch fur die andere
der beiden Mommsenschen Alternativen (enfc-

weder ist das Rechtssubjekt der Staat oder die

Person des Princeps) ein (vgl. Kniep Soc. publ.,

202f.), Die Antwort auf die oben gestellte Frage
gibt die oben skizzierte Geschichte des F. Von
den Kaisern des 1. Jhdts. hatte sicherlich keiner

sich der Mommsenschen Theorie angeschlossen.

Alle haben scharf zwischen dem Patrimonium und
den offentlichen Einnahmen geschieden (charak-

teristisch dafiir ist besonders die Beibehaltung
der beiden Ressorts in Agypten, dem streng mo-
narchischen Lande, wo der Kaiser an die Stelle

der KOnige getreten ist, sich aber trotzdem nicht
als Eigentumer des ganzen Landes gefuhlt hat),

und selbst das Patrimoniura wird je weiter desto
mehr zum Krongut des Kaisers als solchen, welche
Auffassung sich auch in der Verwendung der Pa-
trimonialeinkimfte fur staatliche Zwecke auBert.
Auch die seitens einzelner Kaiser stark hervor-
tretende Tendenz zur Vermehrung des Patrimo-
nium s spricht fiir diese Auffassung. Die unab-
weislichen Forderungen der Zeit und des Staats-
wohls haben die Kaiser gezwungen, sich in die
Verwaltung des Staatsgutes einzumischen , aber
noch in den Zeiten des Severus Alexander ist

publicus keineswegs dem flsealis synonym, die
res ftscahs gar nicht den patrimonialen gleich,

was in der Schaffung der res privata unter Sep-
timius Severus klar zu Tage tritt. Die bekannte
Aufierung des Kaisers Pertinax (Herod. II 4, 7)
ist sicher von den besseren Kaisern geteilt worden.
Die Ansichten oder Launen eines Oommodus
kommen aber gar nicht in Betracht. Wo die
Kaiser ernst reden, reden sie wie der grofie Re-
formator des ganzen Finanzwesens, Hadrian (Hist,

aug. Hadr. 8, 3) : ita se rem ptibUcam gesturum,
ut seiret populi rem esse turn proprtam, was
Kornemann (Kaiser Hadrian 89) so trefnich
mit der analogen Aufjerung des Severus Alexander
(Hist. aug. Alex. 15, 3) populi vilicus vergleicht
und als von den Ideen dieser Zeit beeinflufit
erklart, was aber gar nicht gegen die Authen-
tizitat des Ausspruches angefuhrt werden darf,
zum mindesten aber die noch im 3* Jhdt. herr
schende Vorstellung wicdergibt. Faktisch aber
waren alle Mittel des Staates zur Disposition des
Kaisers, und es existierte fur ihn nach der Re-
form des Claudius keine Verpflichtung, uber die
Verwendung derselben Rechnung abzulegen. Dies
machte in den Augen der Untertanen den F. zum
Eigentum des Kaisers, und diese sich immer starker,
besonders in den Provinzen vom monarchischen
Osten ans verbreitende Ansicht findet auch bei
den Juristen, welche sich hauptsaehlich mit dem
Privatrechte befassen und die Normen desselben
uberall anzuwenden bestrebt sind, Anklang, indem
sie die faktische AUmacht des Kaisers dem Privat-
eigentum gleichstellen. Es war die einfachste
aber auf keinen Fall richtige Erklarung, die der
Eigenart des Staatslebena keine Rechnung trug.

Niemand wird in unseren Zeiten behaapten wollen,

alle die Mittel des russischen Staates seien Pri-
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vateigentum des russischen Kaisers, weil wir hier
mit einer fortschreitenden Entwicklungzum Rechts-
staate zu tun haben ; in Rom war es anders : der
Rechtsstaat veTwandelte sich in eine rechtlose
Despotic, es war aber deshalb der Begriff des
Staates keineswegs tot, und die vollstandige Iden-
tifizierung des Staates mit dem Kaiser hat sich

jetzt noch — vielleicht auch tiberhaupt — nicht
vollzogen.

10 DemgemalS stelle ich mich auch auf die Seite
des Kaisers Pertinax und erklare fiir das Rechts-
subjekt den Staat, welcher, was zuzugeben ist,

die Tendenz hat, sich in die Person des Princeps
aufzulOsen.

Fiir die Zeiten der Dyarchie wird man aber
der Theorie KaTlowas beipflicMen mussen

:

der Kaiser schaltet frei uber die Staatsgelder in
seiner Eigenschaft als Magistrat des romischen
Volkes, in seiner Eigenschaft als imperator und

20 princeps ; er ist aber verpflichtet, die Gelder nur
fiir Staatszweckc zu verwenden und dem Volke
dariiber Rechenschaft abzulegen.

6. Die einzelnen fisei. F. Alexandrinus.
Tiber die Geschichte und Bedeutung dieser Kasse
haben wir nur ganz durftige Nachrichten. Ein
Procurator desselben in der Flavischen Zeit ist

in der Inschrift Dessau 1518 bezeugt; der Pro-
curator ist ein Freigelassener und bekleidet auficr
dieser Charge noch die procuratio thesaurorum

30 und hereditatium , alles stadtische Amter. Da-
neben ist seit dem 1. Jhdt. (CIL VI 5744) und
bis in die Zeit Traians (Not. d. Scavi 1901, 20,
gefunden in Puteoli) ein tabularium f. Alexan-
drini bezeugt (vgl. CIL VI 8573). Endlich haben
wir zwei Bleistempel mit den Aufschriften fi.se (i)

AlexfandriniJ und fise(i) AU(wiwlrini) , der erstere
mit dem Kopfe des Kaisers Pius (CIL XV 7974.
7974 a), beide wohl romischer Provenicnz. Spatere
Nachrichten besitzen wir nicht.

40 Danach ist es klar, dafi die Kasse ihren Sitz
in Rom hatte, dafi ihre Agenten sich (ob standig?)
in Puteoli befanden, dafi sie aus andern Gegenden
(wohl hauptsaehlich aus Alexandria) Geldsendungen
bekam (zu denselben gehoren die beiden Blei-

stempel). Wann sie gegrtindet worden ist, ist

nicht bekannt, sicherlich nicht vor der Flavischen
Zeit, vielleicht in dieser, wie die Konzentration
der Urkunden auf das Ende des 1. bis Mitte
des 2. Jhdts. zeigt. Bei dieser Diirftigkeit der

50 Nachrichten ist es nicht zu verwundern , dafi

die Ansichten der Gelehrten uber die Bedeutung
des f. stark auseinandergehen. Seiner Erklarung
des /. Judaicus und Asiatieus gemafi halt Momm-
sen (Hirschfeld Vcrwaltungsg. 14, 2) die Kasse
fiir die Kasse der Kopfsteuer, welche von den
Agyptern, die Alexandriner ausgeschlossen , be-
zahlt worden ist — eine Erklarung, bei der die
Benennung

f. Alexandrinus ganz merkwiirdig
bleibt Froehner (Ann. de nura 1890. 236f.)

60 und Wilcken (Ostraka I 641) halten die Kasse
fur die Hauptkasse der Einkunfte Agyptens; eine
Annahme, die keine einzige Analogie hat (der

f. Gallicus ist keine romische Kasse; er residiert
in Gallien) und bei der die Benennung ebenfalls
stutzig macht. Mehr Rechnung tragt der Be-
nennuDg und der Zeit Rnggiero (Bull. d. Inst.
di dir. Rom. 1888, Iff,), indem er die Kasse fur
diejemge, in welche die Ton Vespasian eingefuhrte
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Kopfsteuer der Alexandriner floB, erklart; diese

Erklarung habe auch ich angenommen rait der

Modifikation , dafi alle kaiserlichen Einnahmen
aus Alexandrien in diese Kasse abgefuhrt wurden
(Diz. ep. Ill 125f.). Eine neue Hypothese hat

Hirschfeld in der zweiten Auflage seiner Ver-

waltungsbeamten ausgesprochen (S. 37 Of.). Er

glaubt (S. 371), ,dafl die wesentliche Bestimmung

des f. Alexandrinus der Verrechnung mit der

stadtromischen Getreideverwaltung gegolten hat.' 10

Dabei ist es fur ihn mafigebend, dafi eine In-

schrift der Verwaltung sich in Pnteoli, dem Haupt-

hafen fur Alesandrien, gefunden hat, dafi die

Kasse mit dem f. frumentarius gleichzeitig ge-

griindet worden ist, und dafi die Benennung Ale-

xandrinus keineswegs eine Beschrankung auf Ale-

sandrien bedeutet.
" Demgegenuber ist zu be-

merken, dafi die reliqua der Inschrift OIL YI

8573 und die Bleiplomben auf Geldabgaben, welche

nach Eom expediert und dort verrechnet wurden, 20

schlieBen lassen, was bei der von Hirschfeld
vertretenen Erklarung unverstandlich ist. Die

Gleichzeitigkeit mit dem f. frumentarius kann

leider kaum als Beweis dienen. Meine Vermutung

iiber die Bedeutung der Kasse s. u. unter f.

ludaieus.

F. Asiaticus. Ebensowenig wie vom f. Ale-

xandrinus wissen wir von dem f.
Asiaticus. Die

Inschriften, welche uns von dieser Kasse Kunde

geben, gehoren derselben Zeit und derselben Art 30

an, wie die Inschriften iiber den f. Alexandrinus.

Zwei Procuratoren (einer aus der Zeit Domitians

CIL VI 8570, der andere viel spater CIL XIII

1800, aber wohl noch aus dem 2. Jhdt), beide

Freigelassene, stehen an der Spitze der Kasse. Ein

tahularium (CIL VI 8577, unter Hadrian, und VI

8571) und ein commentarium (CIL VI 8572) der

Kasse stehen unter denselben. Der Sitz der Ver-

waltung ist Rom, nachweisen lafit sich die Exi-

stenz derselben erst in Flavischer Zeit. Der Er- 40

klarung Mommsens (bei Hirschfeld Verwal-

tungsg. i 14, 2), die Kasse ware far die Kopf-

steuer der Asiaten da, haben alle spateren For-

scher zugestimmt (s. Hirschfeld Verwaltungsb.2

7 If. Chapot La province rom. proconsulaire

d'Asie, Paris 1904, 336). Sie stutzt sich auf den

sicheren Nachweis, dafi die Asiaten eine Kopf-

steuer bezahlt haben (s. Cic. ad fain. Ill 8, 5;

ad Att. V 16), und auf die Tatsache, dafi die

Kaiser, auch abgesehen von ihren Domanen, Ein- 50

komnien aus der Provinz Asien gehabt haben (s.

die Stellenbei Hirschfeld Verwaltungsb.2 71, 1).

F. eastrensis s. Ratio castrensis.

F. frumentarius s. Frumentum.
F. Gallicus provincial Lugdunensis ist in

einer einzigen Inschrift (CIL VI 5197) aus der

Zeit des Tiberius bezeugt. Ein dispensator des-

selben kommt mit seinem Gefolge nach Rom und

stirbt daselbst. Demnach ist es klar, daB wir

mit einer Abteilung der Provinzialkasse der Pro- 60

vinz Gallia zu tun haben. Der dispensator kommt
nach Rom wohl zur Abrechnung. ob mit dem

Procurator zusammen oder allein, lafit sich nicht

entscheiden (s. Hirschfeld Verwaltungsb.2 76).

F. ludaieus. Uber diesen f. haben wir aus-

nahmsweise reichliche Nachrichten. Josephas bell.

Iud. VII 218 sagt uns ganz ausdrflcklich: j>6qov

8k *ofe 6novdf}jiotovv ovaiv Vovdatoig exs^aXsv

(Vespasian) Svo dQaxfta$ ixaozov xsh&oac dva

n&v Iro? slg to KanercbZiov qpeQStv &amq kqqxs-

QOV El? TOY SV 'IsQO0oXvfiOt$ VSCOV GVVSTeXeOV, Vgl.

Dio LXVI 7,2 und Suet. Dom. 12: ludaieus

fis&us acerbissime actus est; ad quern defere-

bantur qui vel improfessi Iudaicam viverent vi-

tam, vel dissimulata origins imposita genti tri-

buta noti pependissent. Interfuisse me adule-

scentulum memini eum a procuratore frequen-

tissimoque consilio inspicereiur nonagenarius

senex an eiroutnsectus esset. Aus der Zeit Vespa-

sians (5. Jahr seiner Regierung) besitzen wir so-

gar eine offizielle Urkunde iiber die Einziehung

der jiidischen Steuer, des rUsa^a'IovSaixov, das

ajzatTtjOiuov des Amphodarchen , Wessely Stud,

z. Palaergr. u. Papyrusk. IV (1905) 71 Kol. XI
Z. 154 (433) und bes. 171 (451), vgl. ebd. I 9ft

Nerva hat den Ausschreitungen der Beamten ein

Ende gcsetzt, s. Eckhel D. N. VI 404, 327.

Cohen II 6 nr. 54—57 mit der Aufschrift fisci

ludaici calumnia sublata. Ein Beamter aus Ela-

vischer Zeit fiihrt den Titel procurator ad eapi-

ttdaria Iudaeorum (CIL VI 8604).

Danach wird es verstandlich, weshalb sich der

F. gerade in Rom befunden hat. Alle Juden der

ganzen Welt waren verpflichtet, die Zahlung zu

leisten. NatQrlich befand sich die Hauptkasse

und Verwaltung in Rom, wo, wie bekannt, viele

Juden residierten. Deshalb fungierte hier fur die

Einziehung der Steuer in Rom selbst ein besonderer

Beamter, welcher wohl kaum Vorsteher der ganzen

Verwaltung war. In den Provinzen wird die Ab-

gabe von der Administration des Lan des einge-

zogen ; besondere Beamte werden daftir kaum an-

gestellt worden sein. Sicher wissen wir das von

Agypten, s. Wessely a. a. O.

Nun ist es aber auffallend, daB die Kasse fiir

die Juden in derselben Zeit wie die beiden f.

Alexandrinus und Asiaticus gegriindet und in

derselben Art benannt worden ist. Die Analogie

der Benennung flel schon Mommsen auf und er-

gab seine Erklarung des f.
Asiaticus. Dazu

kommt noch die Analogie der Zeit der Entstehung.

Weiter ist zu bemerken, dafi auch die cives Alexan-

drini, wie die Juden, eine ganz separat stehende

Klasse der Bevolkerung des r6mischen Reiches

bildeten (s. Marquardt St.-V.J 444 und L urn-

broso L'Egitto 274ff.), und dafi die Alesandriner

ebenso wie die Juden in der ganzen Welt zer-

streut und dabei besonders stark in italischen

Hafen haupts&chlich in Puteoli und Rom vertreten

waren. Eine stark zerstreute Nationalist — sie

bezeichnen sich selbst als i<ho? (ganz wie die

Alexandriner, s. IGR III 409, vgl. Osterr. Jahresh.

Beibl. 1901, 46), obwohl unter ihnen naturlich

die verschiedensten Nationen vertreten waren, s.

Dittenberger Or. gr. 504, 9 — waren auch

die Asianer, die Kaufleute der grofien kleinasia-

tischen Stadte, welche wohl in der ganzen Welt.

residierten Wenn wir dabei bedenken, dafi die

Juden und Aleiandriner erst von Vespasian (s. aber

die Alexandriner Dio LXVI 8, 5, vgl. Ruggiero
Bull. d. Inst, di dir. R. 1888. 16 und Wilcken

Ostraka I 241, 1; gegen denletzteren sei bemerkt,

dafi die Fursprache des Titus sich auf die beab-

eichtigte zifttoQla Vespasians bezieht, nicht auf

alle Vexationen des Kaisers) rait einer allgemeinen

ReichskopfsteuOT bclastet worden sind, dafi diese
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Belastung nicht von Iudaea und Alexandrien aue

wegen der Zeratreuung der Belasteten verwaltet

•werden konnte, was den Begriinder der Steuer —
Vespasian — naturgemafi dazu fiihren mufite,

•die Verwaltung der Steuer in Rom zu konzen-

irieren, besonders da die Judensteuer, naturlich

als Hohn, fiir den Tempel des Iuppiter Capitolinus

bestimmt wurde, daB auch die Asiaten, welche

ebenso zerstreut waren, wie die Juden und Ale-

iandriner, kopfsteuerpflichtig waren, so haben 10

vrir wohl das Recht, anzunehmen, dafi es Vespa-

sian gewesen ist, welcher auch fiir die asiatische

Kopfsteuer einen Zentral-F. in Rom griindete.

Wie weit die Grenzen der asiatischen Steuer ge-

zogen waren, ist kaum zu bestimmen ; moglich ist

es, dafi ganz Asien oder Kleinasien darunter be-

griffen war (s. Varro de 1. 1. V 16. Strab. XII

534), obwohl es verstandlicher scheint, den Begriff

auf die Senatsprovinz Asien zu beschranken.

Die eben ausgefuhrte Erklarung hebtmanche20
Schwierigkeiten auf. Wir haben demnach eine

Geldsteuer. welche aus alien Gegenden der Welt

nach Rom abgefiihrt wird; damit erklaren sich

die reliqua und Bleiplomben der alexandrinischen

Steuer und ein Beamter derselben in Puteoli;

damit wird auch die analoge Benennung und die

Gleichzeitigkeit aller drei Kassen verstandlich.

Bei dem Mangel an Nachrichten aber muB es

Tiaturlich zugegeben werden, dafi auch die vor-

gefiihrte Hypothese nur als solche gelten darf, 30

und eine sichere Entscheidung der schwierigen

Erage bis jetzt nicht moglich ist. Gegen die ver-

getragene Deutung des f.
Alexandrinus scheint

z. B. die Erwahnung der Alexandriner als nicht

kopfsteuerpflichtig (?) in den oben angeffihrten,

von Wessely zusammengestellten Verzeichnissen

des Amphodarchen (s. Wessely a, a. O. S. 69

Kol. IV Z. 59ff. Kol. V Z. 72ff.; S. 75 Kol. IV
Z. 60. Kol. V Z. 74; S. 76 Kol. VLTI Z. Ill

und 119ff.) zu sprechen, 40

F. libertatis et peeuiiorum s. Vigesima
libertatis und Peculia. [Rostowzew.]

Fisida yteus, in Afrika, Itin. Ant. p. 61,

s. Pis in da. [Dessau.]

C. Fisius Po , im J. 59 n. Chr. in eine

unbekannte Ktfrperschaft hoheren Ranges aufge-

nommen (CIL VI 2002 s. o. Fabius Nr. 118).

Der Gentilname Fisius ist oskisch-umbrischen

Ursprungs (vgl. Schulze Zur Gesch. lat. Eigen-

namen 475), inschriftlich meistbeigeringen Leuten 50

belegt; nur in Capua und Nola finden sich

munizipale Wtirdentrager dieses Namens (CIL
XII 3778 [aus dem J. 106 v. Chr.]. 3782 Capua.

1269. 1275. 1299 Nola). [Groag.]

Fisos und Fisovios, beides mit dem Epitheton

Sancios verbunden, Namen, wie es scheint, eines

und desselben Gottes auf den umbrischen Tafeln von

Iguvium, wiederkehrend auch in der adjektivischen

Ableitung Fisius in den oskischen Inschriften

von Capua Conway ItaL Dial. nr. 101. 115. 116 ; 60

hier zeigt die Schreibung Fiisiais, daB das t

lang, also Zusammenhang mit fides, (Dins) Fi-

dius aosgeschlossen ist. W. Schulze Zur Ge-

schichte lat. Eigennamen [AbhdL Gott, Ges. d.

Wiss. N. F. V 5] 473. 475. [Wissowa.]

Fissl dies 9 nach Serv. Aen. VI 37 Bezeich

nang solcher Tage, die nur mit ihrem ersten

oder letzten Teile (prima vd postrema parte,

der SerT. Dan. tugt vel media hinzu, wonach auch
die intereisi dies [s. d.] eine Unterabteilung der

fhsi dies sein wurden) den Gottern gehOren,

sonst Werktage (s. Fasti o. S. 2015) sind. Es
fallen unter diesen Begriff drei Tage des romi-

schen Kalenders, die erst nach Abschlufi be-

stimmter sakraler Akte dem prolanen Geschafts-

verkehr freigegeben sind, der 24. Marz und
24. Mai, in den Fasten mit Q(uando) R(ex)

G(omitiavit) ^{as) bezeichnet, und der 15. Juni

mit der Note Q(uando) ST(<^cw$) \}{datum)

F(as). Die Bedeutung des letztgenannten Tages

steht fest: es ist der Schlufitag der Festperiode

der Vestalia, an dem der nach der Reinigung des

Tempels gesammelte Kehricht nach einem Raume
am clivus Capitolinus gebracht wurde (Varro

de 1. L VI 32. Fest. p. 344, vgl. 258 a 25), von

wo er dann — wir wissen nicht wie oft — in

den Tiber geschafft wurde (Ovid. fast. VI 71 3f.;

vgl. H. Jordan Der Tempel der Vesta und das

Haus der Vestalinnen 70). Erst nachher setzt

an diesem Tage das fas ein, wie an den andern

beiden Tagen nach Beendigung der Handlung,

die die Formel mit rex comitiavit bezeichnet

:

was darunter zu verstehen ist, ist bereits unsern

alten Gewahrsmannern (Varro de 1. 1. VI 32.

Fest. p. 258. 278, ganz verstummelt und von un-

sicherer Erganzung , vgl. Mommsen CIL I2

p. 289. Fast. Praen. z. 24. Marz) nicht mehr
bekannt gewesen. Wenn Ovid. fast. V 727 sagt

quaUuor inde notis locus est, quibus ordine

leetis vel mos sacrorum vel fuga regis inest,

so sind damit die beiden Hauptrichtungen der

Erklarungsversuche angedeutet: der mos sacro-

rum ist eine vom Opferkonig auf dem Comitium

vorzunehmende sakrale Handlung (quod eo die

rex saerificuius litat ad comitium, Varro a. a. O.,

verbessert von O. Hirschfeld Herm. VIII 469ff.,

sacrificio ius dicat Hs.), die fuga regis weist auf

das Fest des Regifugium (24. Februar), mit dem
andere, gegen die Verrius Flaccus (Fast. Praen.

a. a. 0.) polemisiert, die Tagesbezeichnung zu-

sammenbrachten (wohl mit der Auflosung Qiuod)

R(ea;) Qipmitio) ^{ugerit)). Eine Beziehung zwi-

schen dem letztgenannten Feste und den beiden

mit Q . R . C F bezeichneten Tagen wird nicht

nur durch die gemeinsame Hervorhebung des rex

und des comitium (das Plut. quaest. Rom. 63

ausdriicklich auch beim Regifugium nennt), sondero

auch durch die Ansetzung aller drei Tage auf den

24. des Monats (Februar, Marz, Mai) in hohem
Mafie wahrscheinlich, zumal diese, als auf einen

geraden Monatstag treffend, bei dem zu den feriae

publieae gehOrigen Regifugium sehr auffallend ist

(s. Wissowa Religion und Kultus der Romer

370). Da nun die beiden Q.R-C-F-Tage un-

mittelbar hinter den beiden Tubilustria (s. d.) des

23. Marz und 23. Mai folgen und an ihnen, wie

Fest. p. 278 a 10 zeigt, die Salier beteiligt waren,

wie auch am Tubilustrium (Lyd. de mens. IV 60),

so werden sie wohl ebenso als Nachtage zu den

Tubilustrien gehOren, wie wahrscheinlich der Tag
des Regifugium (s. d.) zu den Terminalia.

[Wissowa.J

Fisternae, im Sabinerlande , Station der

Strafie von Interocrium nach Amiternum, in der

Nahe des heutigen Vigliano. Tab. Pent. Nissen
ItaL Landesk. II 469. [Huben.]



Vistula jnxsierae

Fistula s. Casia, Syrinx und W&sser-
leittmgen.

g&nzend Achill. is. c. 11 und Seneca nat. quaest*.

VII 1, 5f. kommen. Einen Begriff von dem, was
Fitani, verdorbener Name einer Volkerschaft die byzaDtinischen Gelehrten des Mittelalters von

in nordOstlichen Teil des diesseitigen Hispaniens, Wesen, Gestalt, Bewegung und Eigenlicht der
nur bei Plinius (nach Varro und Poseidonios) in Fixsterne wufiten, gibt die Heine Schrift des
der Liste der Volker jencr Gegenden. die sonst Psellos (11. Jhdt.) 'Exdvoeig avrxo/zot tpvatxtir

alle bekannt sind, genannt (III 22 intus receden- tyvtymrcov c. 21—24 (das Bemerkenswerteste ist

tes radiee Pyrenaei Ausetani Fitani Laeetani Aufhahme der richtigeren Prazessionsbestimmung;
perque Pyrenaeum Cerretani, dein Vascones). der Araber). Fur die weiteren Belege muB im>

Vielleicht Fitani, da die drei ersten Namen in 10 allgemeinen auf Zeller Phil, der Gr. und Diels-
alphabetischer Folge zu stehen scheinen, F. aber Vorsokratiker verwiesen werden; nicht einwand-
scbon deshalb nicht richtig sein kann, weil dem frei die Darstelhmg bei Gilbert Die meteo-
iberischen Idiom das funbekannt ist (Mon. ling. rolog. Theorien des griech. Altertums (Lpz. 1907)
Iber. p. XLVL LXXI). [Hiibner.] 67(jff. *, einiges auch bei Gundel De stellarum

Fixsterne. 1. Terminologie. Die uns ge- appellation e et relig. Rom,, Religionsgesch. Ver-
laufige Benemiimg ,Fixsterne' entspricht nicht suche III 2, 227ff. Hier kann nur eine mflglichst

ganz dem bei den Griechen gebrauchlichen Aus- knappe Zusammenfassung gegeben werden. Die-

druck asilavsig aoripsg, anlaveTg, ungenau auch Vorstellung bei Xenophanes (Aet. II 13, 14), wo-
astXavi) aaxqa, lateinisch inerrantes (z. B. Cic. de nach die Sterne sich jeden Tag neu aus Wolken
nat. deor. II 541 80) oder merrabiles (Ambros. 20 sammeln und entztinden (analog die Vorstellung-

epist. I 44, 3, Ygl. orbis qui inerrabilis dioitur des Heraklit von der Sonne), zeigt noch deutlich

Apul. de mund. 2). Das Wort bringt also das den Zusammenhang mit primitiven Anschauungen-
Fehlen einer Ortsveranderung der F., im Gegen- (tiher diese Usener Gotternamen 288f. ; Sintflut-

satz zu dem ,Irren' der Wandelsterne, zum Aus- sagen 130ff.); aucli Epikur hat diese Mtfglichkeit

druck; vgl. auch Ptolem. synt. II 2, 12 Heiberg. nicht ausgeschlossen (Cleom. II 1, 158f. Ziegl.)..

Die deutsche und allgemein moderne Termino- Unter den wissenschaftlichen Anschauungen lassen

logie F. (etoiles fixes, fixed stars) knupft dagegen sich zwei Gruppen bilden : die Sterne als feurig

an eine antike Bezeichnung an, in der jene tin- oder als der Erde wesensgleich ; die erstere Auf-

wandelbarkeit durch Befestigung der F. an fassung ist wieder zweigeteilt, je nachdera das.

einer Sphare motiviert war. Im Griechischen 30 himmlische Feuer als verwandt rait dem irdischea

hat das nicht zu einem eigentlichen Terminus und durch irdische Diinste gen&hrt oder als ein

gefiihrt, obgleich Aristoteles (de cael. 290 a 19 besonderer Stoff gefafit wird. Der nachstliegende-

mit Simplicius 453, 12 Heib. und meteor. 346 a 2, Gedanke ist der, dafi die Substanz der die Nacht
doch ygl. dagegen de cael. 292 a 14) aazegeg fa~ erleuchtenden Gestirne Feuer sei

,
quod et visu&

dsdefxsvoi oder aazga svdsds/usva in direktem fioster eo?ifirmat (Seneca nat. quaest. YII 1, 5)
r

r

Gegensatz zu jildvrjzsg und TrXavojfteva gebraucht das liegt bei den Feuerradern des Anaximander
(weiteres in Bonitz Ind. Aristot.). Ahnlich ist und seinenkosmologischen Vorstellungen zu Grund
der in der Aratliteratur begegnende Ausdruck und wird von Empedokles wie von Parmenides
doTEQsg Eft7i£7it}yoTes t<$ ovqclvc?) (Achill. p. 39,14 M. (frg. 8, 56. 11) wiederholt. Fur Anaximander
und weiteres in Ma ass Index zu semen Comm. 40 handelt es sich, wie fiir Xenophanes, hei diesen

in Arat. rell. s. Epxrjyvvvcu) , der mit dem fiir Feuerkorpern um mXrjuaza aiqog nivgog ef&zXsa.

Anaximenes 1 Anschauung gebrauchten Wort xctra- oder vs<prj Tie^rvgco/nsva (schwerlich richtig zieht

7iEitt\yhai xb. aazQa xq> xQvoTalloEtdeT uberein- hier Gilbert 685 die spatere astronomische Ter-

stimmt; ahnlich cHojisq TiQoojieqpvxoTsg [xfj o<patoa) rnittologie vsqislosidrfg ovoTQotpr), d. h. Sternnebel

bei Ptolem. synt. VII 1 ; adkaerere caelo Plin. n. [oder genauer meist kleiner Sternsehwarm, Hum-
h. XYIII219. Vgl. auch ovvdsbiodat fiir Empe- boldt Kosmos III 99. 179], wie z.B. der auch *dzr^
dokles bei Aet. Plac. II 13, 11; ivdeSefieva auch genannte im Krebs, heran; Qbrigens tragen die-

bei den Pythagoreern nach Berichten Spiiterer, gleiche Beaeichnung vEtpsXoetSrjg auch Sternnebel

vgl. Zeller Ph. d. Gr. I* 1, 415, 1, Einmal im Schwan, Orion, Schutzen und Perseus, ferner

gebraucht Aristoteles auch ot fjhovxse (de cael. 50 afi6o<pa>xot beim Skorpion und die Coma Bereni-

290 a 21). Im Lateinischen ist der Ausdruck ces im F.-Verzeichnis des Ptolemaios). Parmenides-

sidera infixa caelo schon bei Cic. de nat. deor. 12, 3 hebt bereits das eigentumliche Wesen des

I 34 (vgl. auch infixi Somn. Scip. 9) auf die F. himmlischen Feuers [axQrjxov) hervor; bestimmt

beschriinkt (in einer Ausfiihrung nach Xenokrates), entgegengetreten ist dann der Vorstellung, daJi

desgleichen asira fixa bei Manil. II 35 , adfixa die Gestirne aus irdisehem Feuer bestehen, Aristo-

sidera mundo Plin. n. h. II 28, eas quas putamus teles meteor. I 3 Schl., der auf das strengste das

adfixas II 95; Seneca nat, quaest. VII 24, 3 nennt himmlische Feuer als xituzrq ovoia oder Atherr
den F.-Himmel fixum et immobitem pojndum, aus dem die Sterne bestehen (to zdv aargtov

in Verbindung von ivdedeuzvog und ajrXavrjg. Vgl. axoi/elov gen. anim. 736 b 37), von dem irdischen

iiber diesen Wandel der Terminologie Humboldt 60 scheidet. Bei weitem weniger streng trennt di&

Kosmos III 37. 53. 163. Im Grande ist dabei stoisehe Annahme, die sie aus jiOo ze/vixov oder

ein Erklarungsversuch altertiimlicher Art iiber die Ather bestehen lafit ; sie unterscheidet sich folge-

richtigere einfache Bezeichnung der Tatsachen richtig auch darin von der Aristotelischen ,
daft

wieder Herr gewoTden. sie ahnlich wie schon Altere (Anaximeues nnd

2. Die dog-at uber das Wesen der F. , die Heraklit) dieses atherische Feuer der Gestirne-

namentlich in der alteren Zeit starker als die durch Ausdiinstungen (avaforfufoete) der Erde und

empirische Forschnng hervoTtreten , liegen ge- des Meeres genahrt werden ttfit
^
Es scheinlv

sammelt vor bei Aet. Plac. II 13—17, wozu er- daB diese Annahme dem den Griechen natfir-
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lichen und von den Stoikern nach Platons und und Wesen der MilchstraBe vgl. den beson-

Aristoteles' Vorbild verkundigten Glauben an die deren Artikel; fiber den Glauben an die Gofct-

Oottlichkeit der Gestirne unbedenklich erschien. lichkeit, Beseeltheit und Yernunft der Gestirne

Desto mehr aber empOrte sich das religiose Ge- und ihre Verbindung mit dem Unsterblichkeits-

fuhl der Griechen dagegen, totes Gestein in den glauben vgl. den Art. Sternglauben.
-gottlichen Gestirnen anzunehmen. Anaximenes 3. Die Gestalt, in der die F. erscheinen,

hatte der Sonne und den iibrigen Gestirnen be- istdieeines leuchtendenundflimmerndenPunktes;

reits einen erdartigen Kern zugeschrieben ; aber daran kniipft die Vorstellung des Anaximenes an

erst in der Darstellung dieser Lehre durch Anaxa- (Diels A 14), wonach f}Xa>v dlxrjv xaxajumi)-

goras, der hier wie auch in der Annahme von 10 ysvat ta aazQa tcp xgvoxaXXost§sT; sie kehrt wieder

dunklen Korpern in der Gestirnregion (behufs in der seltsamen astronomischen Homerauslegung

Erklarung der Mondfinsternisse, s. o. S. 2342; (Nestorbecher Horn. II. XI 633) des Asklepiades

ubrigens als ,Trabantenhypothese' noch heute zur von Myrlea (Athen. XI 488 C). Da fur Anaxi-

Erklarung des Lichtwechsels der veranderlichen menes die Bezeichnung der Sonne als nkzalov

F. in Anwendung) sich an Anaximenes anschlieBt, sicher ist, so wird er wohl auch unter den Svioi,

Ton der Erde durch den Umschwung bei der Welt- C^Y^<p^aza weist auf die zu Bildern verbun-

entstehung Felsklumpen weggerissen und im Ather 20 denen F. ziemlich unverkennbar Mn. Aus der

gluhend und zu Gestirnen geworden scien ; eine
'

Sternkunde der Pythagoreer, durch die Analogic

Vorstellung, in der ihn offenbar vor allem der mit der Kugelgestalt des Himmels, der Erde, des

Fall des grofien Meteoriten von Aigospotamoi be- Mondes und der Sonne und durch den Glauben

starkte. Er hat auch noch ein zweites Problem an die Vollkommenheit der Kugelgestalt drang

aufgeworfen und zu lOsen versucht, die Anhaufung die Auffassung der Gestirne als Kugeln ,
die

^er Sterne in der MilchstraBe, die noch heute die Platon, Aristoteles und die Stoa vertraten, allge-

Forschung beschaftigt (Naheres bei Gomperz meiner durch. Poseidonios (Stob. eel p. 518 =
Gr. Denker I 179 ; iiber die modernen Annahmen Areios Did. ed. Diels p. 466) definiert ein Gestirn

PlassmannDie Fixsterne [Kempten 1906] 149ff.). als einen gottlichen, aus Ather bestehenden, leuch-

An Anaxagoras lehnen sich offenbar an Diogenes 30 tenden und feurigen Korper, der nie ruht, sondern

von Apollonia, dem die Sterne aus den Lochern stets im Kreise sich bewegt; er ist kugelformig

des bimssteinartigen Himmels hervorbrechende (Diog. Laert. VII 145). Eine wunderliche Aus-

Feuer sind, und Archelaos, der auch den Aus- nahme bildet die Meinung des Kleanthes, die F.

-Gesteinsmassen oder Felsen, die sich durchdic a. O. 691, 1) von der Erscheinung des Feuers in

Schnelligkeit des UmvSchwungs entztinden. Uber der aufwiirtsbrennenden Flamme genommen ist;

die Motivierung dieser Ansicht ohne Bezug auf dann mufitc die weitere, vielleicht auf Kleanthes

einen einzelnen Philosophen kurz Seneca a. a, O. 40 zuruckgehende Behauptung, die Gestalt des xoopog

Sehr viel anders gemeint als bei Anaxagoras ist sei kegeliormig, sekundar sein. Noch wunderlicher

jedenfalls bei den Pythagoreern (wohl vor alien ist die analoge Annahme bei cinem christlichen

Philolaos. vgl. Aet, Plac. II 30, 1) und Orphikern, Anonymus (Catal. cod. astr. gr. VII 15, 1), die

die Aet. II 13 neben Herakleides vom Pontes er- Gestalt der Erde sei kegelformig. Auf wen die

wahnt, das Postulat, dall jedes Gestirn ein xoo/nog Behauptung zuriickgeht, die Gestirne seien pyra-

sei, der Erde, Luft und Ather umfasse: den midenformi'g (Achill. c. 12), ist mir unbekannt;

religiosen Untergrund dieser Annahme, die zu- sie steht der soeben genannten sehr nahe.

gleich in den Gestirnen den Sitz der unsterb- 4, Wirkliche Grofie der Fixsterne.
lichen Seelen sieht und darum sie ahnlich wie Die Erkenntnis, daB die Sterne mit Sonne und

die Erde , aber mit weit groBartigeren Tieren 50 Mond wesensgleich seien, ist schon bei den alteren

und Pflanzen ausstattet, hat Zeller I 5 1, 426 Philosophen in nuce vorhanden ; Xenokrates (Plut.

richtig hervorgehoben. Platons Auffassung im de fac. 943 F) macht sogar im Anschlufi an Pla-

Timaios p. 40 A (vgl. 32 C; Phileb. 29Aff. und tonische Gedanken den allerdings rein spekula-

Achill. is. 11), wonach die Gestirne zwar aus tiven Versuch, die feincre Zusammensetzung der

alien vier Elementen zusammengesetzt sind, aber Sonne und des Mondes von der der Sterne zu

grCfitenteils aus Feuer bestehen, onoig oxi Xa^go- unterscheiden. VOllig auf gleiche Stufe stellt die

razor ifeiv xe xdXXiazov et?} , ist weit mehr von F. und die Sonne die heliozentrische Hypothese

pythagoreischen Gedanken als von denen des des Aristarch von Samos (Archimed. Aren. 5).

Anaxagoras beeinflufit, von dem ihn seine Ver- Je mehr also ein richtiger Begriff von der GroGe

ehrung der Gestirne als &soi ogazoi xat yswrjioi 60 der Sonne gewonnen wurde, desto besser nmfite

und ihre Beseelung trennt; in der doxographi- auch die Grofie der so viel weiter entfernten F.

schen Cberlieferung tritt diese religiose Grund- einleuchten. Die oben (o. S. 2409) beruhrte Pytha-

auffassung bei Platon zu wenig hervor. Ahnlich goreische Lehre, wonach jeder Stern eine eigene

wie die Timaiosstelle, aber in deutlicherer Form Welt mit Erde, Luft und Ather sei, also eine

und mit Ansscheidnng des Athers als funften gesteigerte Erde, setzt bereits einen solchen Be-

Elements der Verfasser der Epinomis p. 931 Df. griff von der GrOBe der Sterne voraua. Fftr Ari-

nnd modifiziert Xenokrates (bei Plut de fee. 943 P, stoteles ist es schon eine kindliche (freilich zu

ygL Heinze Xenokrates 134). tfber Entstehnng Kleomedes' EmpOrung von Epikur und den Seinen
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wieder hervorgesuchte) Meinung, dafi die Geatirne,
weil sie uns klein eracheinen, auch wirklich klein
seien; er spricht (meteor. 339 b 8) als Ergebnis
der astronomischen Beobachtung aus, dafi 6 zrfg

yr\g oyxog sto?,v xal rdiv aozQwr kvimv SMttcov
sotL Eine wichtige Stelle enthalt dann Plutarch
de anim. procreat. in Tim. 1028 D, wo unter
teilweise, wie ich anderwarts zeigen werde, Hip-
parchischen Bestimroungen als Durchmesser des

stovatv. Nach Vergleich mit Aet. Plac. Ill 2, 9.

Hippol. I 8, 10 mOchte man an Anaxagoras als-

Quelle denken (hier wie dort auch die gleichen
Ausdrucke ojiiv&rlQsg and siaxafpEQOfiEvoi). Von
grofien Lichtwechselperioden, namlieh von Dauer
einer (pavzaaia tod 420i/

2 d und 485 d 7 h, scheint
das neue Miinchner astrologische Fragment (Arch,
f. Pap.-Forsch. I 497) zu sprechen; aber diesfr

langen Perioden schliefien wohl wirkliche astro-
kleinsten sichtbaren F.s nicht unter ein Drittel 10 nomische Beobachtung aus und legen rein astro-
des Erddurchmessers angenommen wird, Kleo-
medes II 3, 176 Ziegl. kommt zu dem Schlufi,

daB alle F. grofier als die Erde und viele gleich

groB oder grofier seien als die Sonne; fur Posei-

donios, der auch sonst in seinen Scbatzungen
der GrrcBe und Entfernungen der Gestirne von
HippaTch aus und weit tiber ihn hinaus ging
(Hultsch Ber. Sachs. Ges. 1900, 199f.), wiirde

das gut passen; vgl, auch Manilius I 408f., wo

logische Deutung, wie dort dargelegt, naher als.

den Gedanken an ,veranderliche' Sterne. Vgl.
iiber letztere mit Bezug auf Arat auch Hum-
boldt Kosmos III 259. Das Phanomen des Fun-
kelns der F. oder die Scintillation (orttfistv) iat

beriihrt von Aristot. de caelo 290 a 18, wo auf
den Gegensatz zwischen Planeten und F. in diesem.
Punkte hingewiesen wird (von Simplicius de caeL
454, 15 H. eingeschrankt durch Hinweis auf den,

der Sirius als mx Sole rninor, nisi quod procul 20 Jlx(l§wv [Merkur] und die Venus, bei denen das-

haerens frigida eaeruleo eontorquet lumina vultu
bezeichnet wird, Dafi einzelne Sterne noch grofier

sind als der am grofiten unter den Fixsternen

erscheinende Sirius, behandelt Geminos p, 192,

27 Man. als Tatsache : er kSnnte dabei freilich auch
an die Planeten, besonders Venus und Juppiter,
denken. Noch in einem Gedicht des Christophoros
von Mytilene im U. Jhdt. (nr. 92, 13 ed. Ed.
Kurtz, Leipzig 1903) begegnet der Ausdruck ,kleine

Phanomen ebenfalls beobachtet werde) ; Aristoteles

erklart es als eine optische Tauschung wegen der
grofien Entfernung der F. (unrichtig, vgl. PI ass-
man n a. O. 113). Eratosthenes catast. c. 33
(p. 170, 14 Kob.) erwahnt bei Nennung des Sirius,.

dafi xovg TOiomovg aozegag ol aotgokoyot ZstQiovg-

xaXovot §ta ttjv jfjg tployog xivr\oiv\ man hat also-

wohl bemerkt, dafi die Starke der Scintillation

keineswegs bei alien F. gleich ist (vgl. zur Sache-
Sonnen' fur die F. (fXinsts ys JioUovg yXicov 30 Humboldt a. O. Ill 86). Anaxagoras (Hippol,
ptxQOvg xvxlovg, xovg xovoo(.iOQ<povg y.at cpastvovg

aareQag) als ein Naehhall jener vom Altertum
gewonnenen Erkenntnis.

5. Licht und War me. Dafi die F. Eigen-
licht haben (zur Begriindung Plassmann a. O.

20), ist erst allmahlichselbstverstandlichgeworden,
seitdem man einsah, dafi sie zum Teil grofier als

die Sonne sind. Dagegen haben von den Alteren
die Pythagoreer mOglicherweise die F. ahnlich

I 8, 7) hat auch die Frage sich vorgelegt, wes-
halb wir die War me der Sterne nicht empfinden,

und beantwortet sie teils mit dem Hinweis auf
ihre weite Entfernung von der Erde, teils damitr
dafi sie nicht so warm seien wie die Sonne, weil

sie einen kalteren Platz im Weltall einnehmen.
Kaum verstandlich in seiner durch das Exzer-

pieren verschuldeten Kinrze ist der Erklarungs-
versuch bei Achill. p. 50,28; bemerkenswert istr

wie die Sonne vom Feuer des Umkreises erleuchtet 40 dafi auch hier wie bei Anasagoras die Sterne
werden lassen, das sie (Boeckh Philolaus 99.

Zeller I s 1, 435) wahrscheinlich in der Milch-

straBe fanden. Anaxagoras hat den F. wie dem
Monde zwar eigenes Licht gegeben, aber sie da-

neben von der Sonne erleuchtet werden lassen,

auBer den Sternen der Milchstrafie, die wir nur
in ihrem eigenen Licht sehen; Demokrit stimmt
darin mit ihm iiberein (Aristot. meteor. 345 a 25),

und von den Demokriteern lehren Metrodor von

durch die Sonne beleuchtet werden.

6. Fixsternsphare und Entfernung;
der Fixsterne. Die antike Theorie hat im
allgemeinen eine Sphare fur die samtlichen F.

angenommen, die nach der alteren Vorstellung^

an ihr angeheftet sind (s. o. S. 2407), und da fur

die Alten jede Moglichkeit ausgeschlossen war, die

wirkliche Entfernung der F. zu ermitteln, so>

hatte das praktisch seine voile Berechtigung, wie
Chios und Diotimos von Tyros die Erhellung derSOja auch noch heute die Himmelsgloben und die
-u j u j^ o o lt^i t. j _a^

Darstellungen der Astronomie diese Voraussetzung;

notwendig festhalten. Die Vorstellung, dafi di&

Sterne am ehernen oder kristallenen Himmel an-

geheftet seien, schien, wie Newcomb-Engel-
mann bemerkt (Pop. Astron. 3, s. Gomperz a. 0~
II 493), zuniichst beinahe notwendig: ,wenn zwi-

schen ihnen keine feste Verbindung stattfand, so-

schien es unmoglich, dafi tausende solcher Korper
ihre weite Bahn so lange Zeit hindurch zuruck-

F. durch die Sonne. Selbst noch von dem" ato-

mistisch beeinfiufiten grofien Physiker der Ari-

stotelischen Schule Straton wird uns das gleiche

berichtet (Aet, plac. II 17, vgl. Diels S.-Ber.

Akad. Berl. 1893, 118), wie er auch den Himmel
aus Feuer stattnach Aristotelischer Lehre aus Ather
bestehen liefi. Beobachtung wechselnder
Helle bei F. als Wetterzeichen bei Arat. v. 1012fT.,

ebenso bei Theophrast ti. arjit. 43 mit Voss'
Verbesserung aaioa statt dazgajit} und Plin. n. h. 60 legen konnten, ohne dafi auch nur einer unter ihnen
XVILT 352. Ahnlich gemeint ist wohl Achill.

c. 22 (zu iiberschreiben tteoi oeAtfvTjg xai dareQcov),

wo die Sternschnuppen erklart werden sollen (p.

50, 32 M.) ; das geschieht durch den Vergleich der

Sterne mit Kohlen, die beim Anfachen oder Bewegen
heller werden und Punken entsenden: tot avxov
xQonov xai- oi daregeg state ftsv afivdgoi jtoik Sb <pai-

SqoI ylvoytai, k'a^* ore Sh xai *p&s l| avzwv ixstefi'

seinen Abstand vom andern anderte'. Die Hypo-
these von der Kugelgestalt des Himiuels ist zwar
nicht die einzige gewesen, aber sie ist, ohne daB>

sie besonders sorgfaltig begrflndet gewesen ware,,

doch herrschend geblieben, weil keine andere ihr
gegenfiber sich behaupten konnte (Tannery Kech-
sur l'aatron. anc. 93ff.). Bemerkenswert ist aber,

dafi theoretisch die Moglichkeit, daB die F. nichi
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auf einer Sphare liegen , keineswegs ganz ver-

nachlassigt wurde, wie vielleicht aus Hultsch
o. Bd. II S. 1844 (vgl. aber S. 1849, 30) entnom-

men werden kSnnte. Denn bei Geminos I 23 (p.

12, 3 Manitius) wird ausdrttcklich gesagt, es_ sei

nicht anzunehmen, dafi alle Sterne auf einer

einzigen Kugeloberflache liegen, vielmehr seien

einige hoher, andere weniger hoch; Manilius I

3931 erklart die geringe Lichtstarke der Sterne,

die das Gesicht des Orion bezeiehnen, aus ihrer 10

weiteren Entfernung. Manitius (Ausg. des

Geminos 254) hat auch bereits auf die stoische

Quelle hingewiesen; das Zeugnis Aet. II 15, 2

ist allerdings nicht unzweideutig, auch hat Chry-

sipp nach Stob. I 448 die gewohnliche Meinung

[Tftdyd-ai to anlavi) ejii p-iag iztiipaveiag wg Hal

6e&a&ai) vertreten. Bei Plin. n. h. II 110 ist der

Zusatz discrete/, altitudine doch wohl als Abbre-

viate jener richtigeren Anschauung anzusehen.

Dafi die F.-Sphare weiter entfernt als die der 20

Planeten, also die auBerste sei, konnte bei langerer

Beobachtung des Himmels nicht verborgen bleiben

(auf Beobachtungen der Agypter und Babylonier

iiber Bedeckungen auch von F. weist vielleicht

Aristot. de cael. 292 a 8 und sicher meteor. 343

b 28, wo er neben agyptischen Beobachtungen

auch eine eigene — zweimalige Bedeckung eines

Sternes in den Zwillingcn durch den Planeten

Juppiter — erwahnt). Von vorneherein ist bei den

Griechen die Ordnung keineswegs feststehend ge- 30

wesen; Anaximander hat zu oberst die Sonne, dann

den Mond, zu unterst F. und Planeten gestellt

(Aet. II 15, 6); ob Leukipp (Diog. Laert. IX 33)

nicht nur die Planeten, sondern auch die F. zwischen

Sonne und Mond gestellt hat, geht aus dem Zeug-

nis nicht deutlich genug hervor. Dem Metrodor

von Chios und merkwiirdigerweise noch dem Krates

wird bei Aet. ebd. die gleiche Ordnung wie dem
Anaximander zugeschrieben. Danach mochte auch

die Behauptung des Diodor. II 30, 6, wonach ,die 40

Chaldaer
1

die F.-Sphare unter die der Planeten ge-

stellt haben, nicht ohne weiteres wegzukorrigieren

sein, wie ich e& Sphaera 336, 2 getan habe ; aller-

dings beginnt die Autoritat des Diodor in diesen

Kapiteln zu wanken (s. u. S. 2419). Die rich-

tige Anschauung iiber die F.-Sphare als die aufierste

hat wohl schon Anaximenes gehegt (Zeller I 1,

247), dann besonders die Pythagoreer (vgl. Philo-

laos bei Aet. II 7, 7, auch Eudemos frg. 95);

ferner Parmenides (Zeller I 1, 575; die An- 50

gabe uber ihn Aet. II 15, 7 muB MiBverstand-

nis sein ; anders Pa t i n Jahrb. Philol. Suppl. XXV
623f.) und Empedokles (aus Aet. II 13, 11 zu

schliefien). Die Entfernung von der Erde zmn
Tierkreis hat ,Pythagoras' nach Censorin. c. 13

(vgl. Plin. n. h. II 83f.) auf sechs Ganztone
= 756000 Stadien geschatzt. Einen gewaltigen

Portschritt in der Erkenntnis der Grofie des

Weltalls zeigt die Schatznng des Aristarch (s.

Hultsch o. Bd. US. 875), wonach die Kugel, 60
von der die Erdbahn um die Sonne ein groBter

Kreis ist, sich znra Abstand der F.-Sphare so ver-

halt wie das Zentrum der Sphare zur Peripherie,

d. h. also wie ein blofier Punkt zum Kreis.

Archimedes hat den h^disten xulaasigen Betrag fur

den Durchmesser der F.-Kngel kleiner als 100 Bil-

lionen Stadien oder 2i/
2 BiUifloen geographische

Meilen angenommen : ,aas 1st noch nicht das Dop-

pelte jenes grofien Entfernungsmafistabes, welchen

die heutige Astronomie als 1 Jahr Lichtweg be-

zeichnet' (Hultsch o. Bd. II S. 517).

7. Unver anderliche Position und
Eigenbewegung der Fixsterne. Die

Frage, ob die F. wirklich, wie der Augenschein

zu lehren scheint, an ihrem Ort verharren oder

ebenfalls eine Bewegung aufier der taglichen ge-

meinsamen von Ost nach West haben, ist im
Altertum ausdriicklich gestellt worden. Hipparch

ist nach Plin. n. h. n 95 durch das Auftauchen

eines neuen Sternes (134 v. Chr., nach chinesi-

schen Berichten wohl im Sternbild des Skorpions,

s. Manitius Ausg. des Hipparch. in Arat. 284

und Mheres bei Humboldt Kosmos III 221f.)

zu der Frage gefuhrt worden, ob dies After gc-

achehe und auch die sogenannten F. sich be-

wegen, und bat daher seinen F.-Katalog als

Grundlage fur kiinftige Beobachtungen iiber Neu-

auftauchen und Eigenbewegungen einzeiner

F. geschaffen. Die Mittel, die er zur Beobach-

tung dabei bentitzte, waren Meridiankreis (pearitt-

$qw6$) und Astrolab, nach Proklos hypotyp. p.

78_83. 136—142 Halma eingehend beschrieben

von Manitius in der Zeitschrift Das Weltall

V (1905) 399ff. Um kunftigen Beobachtern die

Vergleichung zu erleichtern, hat Hipparch eine

groBe Anzahl von Alignements angegeben , von

denen Ptolemaios eine Auswahl mitgeteilt hat

(synl VII 1); die Nachprufung* durch Mani-
tius (a. 0. V 16flv) hat ergeben, daB 18 von

den 22 Alignements noch heute gelten, wahrend

beim Rest Bedenken bleiben : Ptolemaios hat die

Angaben des Hipparch fur seine Zeit vollig zu-

treffend gefunden, auch die von Hipparch zuerst

erwogene Miiglichkeit, daB etwa nur die Sterne

im Tierkreis eine Prazession (s. daruber den

besonderen Artikel und einstweilen die grundliche

Arbeit von H. Martin Me'moires pres. p. div.

sav. a l'Acad. des Inscr. I. Serie t. 8) haben, aus-

geschlossen gefunden und nach eigenen Beobach-

tungen ahnliche Alignements hinzugefiigt, die nach

Manitius' Nachpriifung (ebd. 26) ,hinter den Hip-

parchischen an Genauigkeit weit zuruckstehen'.

Wenn somit eine Eigenbewegung im Sinne von

relativer Positionsveranderung einzelner F. im

Altertum durch die Tatsachen als ausgeschlossen

gait, so ist dagegen eine Bewegung der P. um
ihre eigene Achse (divtjots im Gegensatz zu

xvhoig Simplic. de.cael. 452, 18 Heib.) ,wie ein

Bohrer' von den Pythagoreern gelehrt worden

(Achill. 39, 28. 45, 31 M.); Platon im Timaios

(40 AB) ist ihnen auch hierin gefolgt (,wie die

an feste Spharen gehefteten F. einzeln rotierend

gedacht werden sollen, ist schwer zu begreifen'

sagt Humboldt Kosmos III 202 mit Eecht:

man wird wohl daraus folgern miissen, dafi fur jene

Pythagoreer und Platon es sich um immaterielle,

nicht um stoffliche Binge oder Spharen gehandelt

hat; Schiaparelli behalt also gegen Gom-
perz 1 Widerspruch Griech. Denker II 608 Kecht).

Der Grund fur diese Annahme einer Eigenbewe-

gung ist von Zeller (II 1, 812f.) kaum vOllig zu-

trefi'end nicht in der Tatsache der Scintillation,

sondern nur in dem spekulativen Bedurfnis des

Platon oder besser zunachst der Pythagoreer ge-

sucht worden, deren Beweise und nahere Aus-

fBhrungen uns jedoch unbekannt sind; das Bild
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vom Bohrer scheint vielmehr darauf hinzuweisen,
daft an ein ZurQcktreten ins HimmelsgewOlbe
dabei gedacht wurde, dafi also auch die be-
obachtete wechselnde Helle (s. o. S. 2412) damit
erklart werden sollte. Aristoteles leugnet die
Eigenbewegung der F. (de cael. I 8) und erklart
dabei das Phanomen des Funkelns nur fiir ,Augen-
tauschung', hat also doch die Frage gerade in
diesem Zusammenhang betrachtet (o. S. 2412).
Die Schwierigkeiten von Aristoteles* Erklarung fiir 10
das Flimmern haben die Kommentatoren bemerkt,
ygl. Alexander bei Simplic. de cael. 453 , 20ff.

;

letzterer versucht dann erne verungliickte Kon-
koTdanz zwisehen Platon und Aristoteles herzu-
stellen. Wichtig ist dabei die zum SchluB ge-
machte Mitteilung aus dem im Original ver-
lorenen zwciten Buch der Hypotheseis des Ptole-
maios (= Opp. ed. Heiberg II 110. 131, 9; eine An-
spielung darauf auch bei Johannes Philoponos in
Arist. meteor, p, 109, 31 Hayduck), wonacb dieser 20
die Annahine einer Bewegung jedes F.s, also einer
solchen Achsendrehung, evXoydnsoov gefunden hat;
das entspricht Iibrigens auch der modernen Theorie,
da wir ,die Achsendrehung, mechanischen Ge-
setzen zufolge, jedem F. zuschreiben mussen, und
sich. daher die wechselnde Lichtintensitat eben
aus der Zuwendung dunkler Teile der Oberflache
des Sternes gegen die Erde erklaren kann' (PI ass -

mann Die veranderiichen Sterne 28).

8. Ober die. Far be einzelner F. bemerken 30
unsere antiken Quellen nicht viel. In den Stern-
verzeichnissen der Epitome der Eratosthenischen
Katasterismen und in den verwandten Autoren
wird nur dem hellen Stern in der Leier (der
Wega) das Beiwort Xsvxog gegeben (Eratosth.
Catast. ed. Robert 142, 7), in Ubereinstimmung
mit dem heutigen Augenschein. In dem der
Epitome als letztes Kapitel angehOrenden Ver-
zeichnis der Planeten wird mit dem (jetzt gelben)
hellen Stern des Adlers (Atair) die rotliche Farbe 40
des Planeten Mars verglichen; daB statfc dieser
auffallenden Angabe fyioiog to} iv t,0 'Aexm nicht
zu lesen ist t$ 'Avrdget oder dgl., ergibt sich
daraus, dafi auch bei Ptolem. tetrab. I 9 die
Sterne des Adlers mit dem Planeten Mars (und
daneben dem Juppiter) zusainmengestellt werden.
Ptolemaios gibt in der Syntaxis nur sechs Sternen,
von denen vier erster, zwei zweiter GroBe sind,
das Beiwort vxqxiqqoq (= rtftlich; vgl. iiber den
Sinn des Wortes die Zusammenstellungen von 50
Humboldt Kosmos III 204); diese sind der
Arkturos, a Tauri (der helle in den Hyaden
= Aldebaran), /? Geminorum (der helle Stern am
Kopf des nachfolgenden Zwillings = Pollux nacb
der jetzt gangbaren Bezeichnung), der Antares
(der Stern mitten auf dem Korper des Skorpions),
a Orionis (der an der rechten Schulter des
Orion = Beteigeuze) und der Sirius (Canicula). In
der Tetrab iblos des Ptolemaios I 9 sind nur drei
Sterne fAldebaran, Antares, Arkturos) als vxo- 60
xiQQot bezeichnet. Direkte Farbenangaben sind
in diesen Stern verzeichnissen des Ptolemaios aufier
den genannten nicht vorhanden. Bei Kleomedes
(I 11 p. 106, 29 Ziegl.) wird die Ahnlichkeit der
sich diametral gegenuberliegenden Sterne Alde-
baran und Antares, die wj5 "Aqu ztjv xqoiov ofiotot
seien, also rOtlich, hervorgehoben. Die Ahnlich-
keit der Farbe des Arkturos mit der des Pla-

neten Mars wird auch in den von Wessely pu-
blizierten Bruchstiicken einer antiken Schrift fiber

Wetterzeichen frg. 1, 7 hervorgehoben (S.-Ber.
Akad. Wien. CXLII 2). Besonders haufig und,
was gegentiber modernen Zweifeln bemerkt sei,
vollig sicher bezeugt ist die rote Farbe des
heute weiBen Sirius: auBer Ptolemaios vgl. Cic.
Arat. v. 348 rutilo eum famine. Hor. sat!
II 5, 39 rubra Canicula, Seneca nat. quaest. I
1, 6 acrior Canieulae rubor, Martis remissior.
Avien. II 727 multus rubor. 749 rutUus; bei
Manilius I 409 und Avien. II 1376 heifit er da-
gegen eaeruleus. Fiir Erklarung jener mit der
heutigen Erscheinung des Sternes nicht uberein-
stimmenden Farbenangabe rutilus hat Kugler
Sternbmde und Sterndienst in Babel I 243 auf
die unzweifelhaft vorhandeneu Belege dafiir ver-
wiesen, ,dafi die rote Farbe von F. im Lauf der
Zeit entweder ganz verschwunden ist oder doch
abgenommen hat'; wahrscheinlicher ist jedoch
(wegen des zweiten Beiwortes eaeruleus) die mir
auch durch eigene Wahrnehmung plausible Er-
klarung bei Plassmann Die Fixsterne 115
Anm.: ,bei diesem hellen Stern sind die roten
Blitze so deutlich zu sehen, daB mSglicherweise
die Angabe aus dem Altertum, es sei ein roter
Stern, hierdurch erklart werden kann*. Eine
wirkliche Farbenanderung beim Sirius erklart
auch Newcomb-Engelmann 488 fur auBerst
unwahrscheinlich (anders z. B. Humboldt
Kosmos III 169ff.). Dagegen spricht auch, dafi
der Sirius in Ptolem. tetrab. a. O. t$ %ov Atog
xai 7)Qg[ia rqj %ov "Aqeos verglichen wird, was
Plass manna Erklarung sehr empfiehlt, weil
in der Tetrabiblosstelle nicht ausschliefilich

,
ja

nicht einmal an erster Stelle Mars, also die rote
Farbe, betont ist, vielmehr Juppiter, also WeiB. Bei
Antares, Arkturos, Aldebaran, Pollux, Beteigeuze
ist die rStliche Farbung auch heute noch beson-
ders auffallig, doch soil Beteigeuze merklichen Far-
benanderungen unterliegen (Newcomb-Engel-
mann 488).

9. Zahl der Fixsterne. Doppelsterne.
,Dem normalen Auge mOgen bei guter Luft am
Himmel etwa 5500 Sterne einzeln sichtbar sein,

in unseren Breiten, wo etwa s/
4 samtlicher Sterne

nach and nach iiber den Horizont treten, unge-
fahr 4500. Die Zahl der bei den weiter sudlich ge-
legenen Orten sichtbaren Sterne ist entsprechend
groBer' (E. Wiedemann Beitr. z. Gesch. d.

Naturwiss. Ill, S.-Ber. Erlang. Phys.-Mediz.
Societ. XXXVII 241, 1). ,Argelander, der ein Auge
mittlerer Scharfe besaB, fuhrt bis zum 35. Grad
sudlicher Deklination nur 3256 Sterne auf' (New-
comb-Engelmann 481). Es ist immerhiu merk-
wurdig, daB von einer so groBen Zabl die

antiken Beobachter in und auBerhalb der Stern-
kataloge uns niemals bestimmt sprechen. Par-
menides (Comment, in Arat. 318, 15 Maass, vgl.

Die Is Herm. XXXV 200f.) erklart die F. fur

avwvvua xal axEtQa: ztp siX^&et SbtetQa auch
Gemin. 192, 27 Man. Auch dem Aristoteles (de
cael. 292 a 12) scheinen sie nnzahlbar; abnlich
Chrysipp bei Stob. I 446 (dxanUipnror to nik^-

Ooi) und Kleomedes (p. 30, 16). Die hCchste
Zahl, die wir erfahren, ist die bei Plin. n. K II
110 nach einigen, quidatn (leider nicht ffenann-
ten) verzeichnete von 160Q Sternen. Da die
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gleichzeitig genannte Zahl von 72 Sternbildern

{= 36 Dekane im Tierkreis + 36 Sternbilder
nordlich und sudlich, wie im Art. S t e 1 1 a in der
1. Auflage dieser E.-E. wohl richtig erklart wurde)
vermutlich agyptischen Ursprungs ist (teils wegen
der mutmafilichen Hereinziehung der Dekane, teils

wegen der von Reitzenstein Poimandres 265,

3. 300, 1. 366 beigebrachten agyptischen Ana-
logien zur Zahl 72), so mag die Schatzung der

sowenig Ptolemaios; den Bericht deswegen mit
Delambre Hist, de Tastr. anc. I 290 fur eine
Fabel zu halten, liegt kein Grund vor. Eine
zweite, die Humboldt (Kosmos III 222. 258)
dem sog. Chronicon Cuspiniani (= Fasti Ravenn.
oder Consularia Italica, vgl. Mommsen Chron.
min. I 251) zuschrieb, steht, wie sich aus Joh.
Cuspinianus De consul. Roman. , Francof.
1601, p. 426 B ergibt, in Wirklichkeit im Chro-

Zahl der Sterne — insignes scilicet effectu 10 nicon Marcellini (ed. Mommsen ebd. II 62)—•„«- „t,* iflArt ™„t,i „,,„*, b„™w b „i. „«!„. zum janr der Consub Timasius und Promotus
= 389 n. Chr. : Stella a septentrione gallieinio
surgens et in modum Lwciferi ardeiis poiius
quam splendens apparuit, vieensimo sexto die
esse desiit (andere bei Spateren wiederholte Irr-

tumer Humboldts ubergehe ich atillschwei-

gend). Da dieser Nachricht in jenen Consu-
laria Italica (Fasti Vindob. eiMommsen ebd.

I 298) die Notiz zum Jahre 390 signum appa-

visuve — auf 1600 wohl auch agyptisch sein;

-das effectu wurde auf eine astrologische Quelle

hindeuten {vgl. die bei Ptolemaios tetrab. I 9
nach den jrakai6rF.Qoi gegebene Charakteristik

der dvvdustg einer groBen Anzahl von F. nach
ihrer Ahnlichkeit mit Planeten). Einen an-

tiken Sternkatalog von solchem Umfang hat es

nicht gegeben (Tannery Rech. 275f.); aber
aur Erklarung der Zahl 1600 ist weaentlich, daB
Bayer in der Uranometria nach. Abzug der 20 ****** in oaelo quasi eolumna pendens per dies
Sternbilder um den Siidpol gerade etwa 1600
Sterne verzeichnet (Boll Bibl. Math. III. F., II

194, 2). DaB Arat icog sxtov [isysfiovg (diese von
Die Is a. O. festgestellte riclitige Lesung wird
bestatigt durch Porphyrios isag. in Ptolem. tetrab.

200, 27) 1000 Sterne erwahnt habe, ist nur eine
Schatzung des Anonymus Comm. in Arat. 318,
18 M. Hipparch hat nach dem Anonymus Comm.
in Arat. 128, 13 eine Zahl von 1080 Sternen au-

XXX parallel geht, so sind mindestens Zweifel
geboten, ob hier nicht beidemal von einem
Kometen die Rede ist (ahnlich schon C a s s i n i

Elem. d'astron. I 59). Wie es mit der von
Humboldt a. O. 222 behaupteten Bestatigung
durch eine chinesische Quelle (Matuan-lin) steht,

aus der dann wohl auch die Ortsangabe ,nahe bei
a des Adlers' stammen muBte, ist mir unbekannt.

11. Namen von Fissternen. Cber die
gegeben, und zwar nach dem Wortlaut nur fiir 30 Zusammenfassung der F. zu Sternbildern s. die
^ip in iiar\ S+ovnKililaT'Ti P7ni3<imm/iTii»nfnftfi.i. nLn A _i di V. • 1 J J r7 . a - 1* i ..die in den Sternbildern zusammengefafiten, also

wohl mit AusschluB der dfiOQrpcoroi; die auffal-

lend hohe Zahl 1080 muB entweder verdorben
oder blofie Schatzung sein (s. Boll a. O.); wenig
wahrscheinlich ist die Vermutung Idelers (Stern-

namen XLI). daB Hipparch noch mehr Sterne (1600)
in seinen Katalog aufgenommen und Ptolemaios
einige Hundert kleinere wieder gestrichen habe.
Aus dem erhaltenen Hipparchischen Sternver-

Art. Sternbilder und Zodiacus; hier kennen
nur Einzelsterne, die besondere Bezeichnungen
erhielten, zusammcngestellt werden. Solche sind
vor allem der hellste unter alien F., der Ze/qios
nar sgozrjv (s. o. S. 2412, wozu noch hinzu-
zufiigen ist, daB nach der uns nicht mehr nach-
kontrollierbaren Auffassung der alten Fjrklarer

bei Archilochos frg. 61 die Sonne selbst als

£d()ios bezeichnet wurde) , meist Kvaiv, Canicula
zeichnis (s. u. S. 2421) wtirde sich eine wesent-40(s. diesen Artikel und neuerdings noch Gundel
lich geringere Zahl von Sternen ergeben, ca. 760
—850 (Boll a. O. 193f.); doch sind die Ein-
wande von Windisch (De Perseo, Lips. 1902,
42f.) zu beachten, wonach mOglicherweise die

Zahlen in dem Hipparchischen Katalogrest nicht
die Grundlage der Zahlen in den Eratosthenischen
Katasterismen bilden, sondern umgekehrt danach
abkorrigiert sind (was freilich nicht eben wahr-
scheinlich ist und jedenfalls weiterer Untersuchung

a. O. 125ff.) genannt; der 'Avrdorjg, nach der
dem Planeten Mars ahnlichen Farbe benannt, im
Skorpion; der BaotXioy.oq, von den Neueren mit
Regulus wiedergegeben, der Stern in der Kaodia
Asovrog : Vjz6 de zivmv BaoiXioxog nalelxat on
Soxvvaiv oi ji£(?i tov xojiov tovtov ysvvibfisvot. §aoi-
Xixor eyjtv to yevtMiov Gemin. 36, 23 Man., vgl.

auch den Lowen von Nemrud-Dagh mit dem
Horoskop des Konigs Antiochos , Abbildung bei

bedarf). Ptolemaios bat in seinem Sternkatalog 50 Humann-Puchstein Reisen in Kleinasien und
im ganzen 1022 Sterne beschrieben.

Anhangsweise sind hier auch die Doppel-
s t er ii e zu erwahnen, die Ptolemaios in der Syntaxis
in seinem Sternkatalog nennt : 6 ixi tov 6q?da).piov
tov To£6xov vztptXoEidi]*; xal SirrXovQ (= Sagitt.
1 r), ebenso im Orion xov iv tqj Se£up axQo%eio<p
TETQOJiXevQOV Tij$ voxlov TiXevQas 6 inopsvos xal
dtnXovs (— Orionis ?). ther das Wesen dieser
Doppelsterne s. Plassmann Fixsterne 8f. und

Nordsyrien Tai XL, und s. u. S. 2422; als

Herrscher rwv ovgaviav auch bei Schol. Arat.
v. 147 nach den XaXdatou Ferner die $dzvt]

(Fraesepe), ein Sternnebel {veyiXiov) im Krebs,
und die beiden ihr zu Seiten stehenden "CW
{AselU) ; die Spiea {2xayys) an der rechten Hand
der Jungfrau; der Iloorgvyrjz^g (Vitidemiator
oder Provindemiator) beim rechten Fliigel der
Jungfrau, benannt weil er -hqq ifjg tov Tovyrjtov

Qer Arkturos (s. den besonderen Artikel und fiber
das Vorkommen bei romischen Dichtern Gundel
a. O. 140ff,); das rogyoviov, der am Ende der
b'nken Hand des Perseus stehende Stern, jetzt
zumeist Algol benannt, worfiber Dyroff bei Boll
Sphaera 497, 6; AX£ (Capella) an der linken
Schulter des Fnhrmanns, nnd die "Egupot (Haedi)
am Ende seiner linken Hand; der Prokyon, sud-

eachlichen Erklarung Plassmann 144ff,

10. Cher neuaufleuchtende Sterne
scheint aus dem Altertnm nor eine sichere Nach-
richt ttberliefert, namlich die fiber den von Hip-
parch beobachteten nenen Stern, dessen Ort sich

nur aus chinesischen Berichten im Skorpion ver-

muten l&fit, da die einzige Nachricht bei Plinius
II 95 (s. o. S. 2414) daruber nichts sagt mid eben-
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licher Einzelstern, ktinstlich dann zu einem Stern-
bild ausgestaltet, lateinisch auch Antecanis; der
Kanopos, der helle Stem am Steuerruder J der
Argo, auch Ptolemaios genannt (Mart. Cap. VIII
838. Ideler Stenmamen 2601); die Elektra, als

Name eines der Sterne der Pleiaden (die hier

nicht mit ihren iibrigen Namen aufgezahlt wer-

den), aber auch als Bezeichnung des bei uns so-

genannten ,Eeiters' uber dem mittleren Stern der
Wagendeichsel,nach der Sternsage aus den Pleiaden
entwichen (Boll a. 0. 406f.), auch AX6ji^ ge-

nannt (ebd.); der Aa^radiag — Aldebaran, der
helle Stern der Hvaden im Stier (Ptolem. tetrab.

I 9. Boll a. 0. 219); *Eomz6Xoe (Anth. Pal. IX
614. Boll a. 0. 81, 2), vielleicht = Elektra am
Wagen. Es sind hier nur jene Einzelsterne ge-

nannt, die sicher oder hOchst wahrscheinlich ohne
Bezug auf ein Sternbild ihre Benennung gefun-

den oder erst den Anlafl zu dessen Benennung
gegeben haben ; daher fehlen Namen wie Propus
u. a. Damit ist nicht gesagt, daB die Benennung
von Einzelsternen notwendig und auch nur in der

Mehrzahl der Falle der Gruppenbildung voraus-

gehen mufite; beides geht nebeneinander her.

12. Merk sterne. Eine Anzahl von auf-

fallenden F. hat offenbar schon friibe die orienta-

lische Astrologie zu astronomischen Ortsbestim-
mungen und zukalendarischen Zwecken ausgewahlt.
Solche Sterne sind die 33 ,Normal sterne'
der Babylonier, wie sieEpping bezeichnet hat,

jetzt aufgezahlt und identifiziert bei Kugler a.

0. I 29, worunter sich z. B. Aldebaran, Regulus,
Spica, Antares befinden; alle auBer jj Pleiadum
und # Ophiuchi gehOren den Sternbildern des
Tierkreises an. Verschieden davon sind die 24
SixaoTai x<5v okoiv, von denen 12 nordlich, 12
sudlich vom Tierkreis liegen und dercn Halfte

jedesmal den Lebenden, die andere den Toten zu-

geteilt (d. h. untergegangen) ist; diese bei Diodor.
II 31, 4 genannten 24 ,Richter'gotter sind nach
Hehn Siebenzahl und Sabbat, Leipz. Semit. Stud.

II 5, 50 in den Keilschriften noch nicht gefunden,
,so dafi Diodor auch hier spatbabylonische oder

durch fremde Einflusse modifizierte Anschauungen
mitzuteilen scheint*. Besonders wichtig sind auf
griechischem Boden die rgidxovxa I a [ingot
aazEosg. Der Ausdruck findet sich bei Porphyr,
isag. in Ptolem. tetrab. 200 ; danacb sind 30
Sterne 1. und 2. Grofie, die teils im Tierkreis, teils

nOrdlich und sudlich von ihm liegen, ausgewahlt
und ihnen fur die Genethlialogie eine gewisse Be-
deutung zugeschrieben. Genatier ist das ausge-

fuhrt in dem zum Teil auf den ovyygaqptvg, d. h.

hier wohl Ptolemaios, zuriickzufuhrenden Kapitel
des Anonymus von 379, abgedruckt Catal. cod.

astr. gr. V 1, 212ff. (hier heifien sie auch Xapngol
Hal imatjptoi daxcgeg , vgl. xwv sjiiotj/wteqcov

kaftJTQwv dojEQtor Ptolem. Phaseis 4 , 24 Heib.)

;

die Zahl ist hier und bei andern Astrologen bis

zu 35 angewachsen. Diese Sterne 1. und 2. Grofie,

je 15, hat auch Ptolemaios in den Phaseis zu

meteorologischen Zwecken zu Grunde gelegt. Es
bedarf noch weiterer Untersuchung , ob die 30
hellen Sterne identisch sind mit den 30 Sternen,

die nach Diodor II 30, 6 die Babylonier -freovs

fiovkalavg nannten (s. o. Suppl. I S. 261, 19ff.)

und Ton denen alle 10 (12?) Tage je einer als

Bote in die Unterwelt hinab und zur Oberwelt

heraufgesandt wurde (Boll Sphaera 336', 2.

Gundel a. 0. 216). Eine Anzahl von hellen

Sternen ftthrt Firraicus VI 1 und VIII 3L aufr
woriiber Boll ebd. 41 Of. und besonders Hum-
boldt Kosmos HI 173: an der ersteren Stello
sind besonders vier von den regales stellae be-
merkenswert: Aldebaran, Begulus, Antares, Fomal-
haut (a Piscis austral.), die ungefahr um je ein
Viertel des Himmels auseinanderliegen und so-

10 mit den vier Weltgegenden entsprechen, so daft
Aldebaran und Antares, ebenso Regulus und
Fomalhaut als Gegensterne behandelt werden (vgl.

tiber die ersteren auch oben S. 2415). Erwahnt
sei endlich noch als ein einzelner Merkstern die-

jetzt gewoTmlich so genannte Beteigeuze (wohl
verdorben aus dem arabischen Ibt-el-dschauza,

Ideler a. 0. 223), der Stern a Orionis, weil
dieser bei den Babyloniern als Leit- und Orientie-

rungsgestirn gait und daran ein Schaltzyklus von
20 27 Jahren sich knupfte (Kugler a. 0. I 257f.).

Uber den Begriff der Paranatellonten (F., die
mit bestimmten Teilen des Tierkreises aufsteigen)

s. Boll Sphaera Cap. VI.

13. Fixsternkataloge und Einteilungen
nach der scheinbaren GrOfie (Helligkeits-
grade). Das erste wissenschaftliche F.-Verzeich-

nis mit Angabe der Positionen und Grofienver-

haltnisse der Sterne riihrt erst von Hipparch her.

Der AnlaB ist o. S. 2414 mitgeteilt. Es genugt
30 im iibrigen, auf die eingehende Behandlung durch.

Hultsch o. Bd. II S. 1849f. zu verweisen. Fur
seine Positionsangaben (Langen- und Breitengrade
bis zu Briichen von i/

6) konnte Hipparch fast nur
die sparlichen Notizen des Timocharis und Aristyl-

los beniitzen : jzdvv oliyaig tiqo eavrov sisqitstv-

yrixhai rcov a.JiXavc5v rrjgtfoeoi o%Ed6v zs ftovai?

jdfc vx.6 "AqigtvXXov xal Tt^io^a.Qi^o$ avayeygaju-

fAFvaig xal javxaig ovrs ahioxaxxoic, ovx* ejisieig-

yaopivau; berichtet von Hipparch Ptolem. synt.

40 VII 1 (II 3, 1 Heib.); was es mit Hop kens
Einfall (Cber die Entstehung der Phaenomena
des Eudoxos-Aratos, Progr. Emden 1906) auf sich

hat, schon Eudoxos habe genaueste babylonische

Sternkarten aus grauer Vorzeit benutzt und ge-

dankenlos ineinandergearbeitet, ergibt sich daraus

von selbst. Scheinbare GrtiBen scheint Hipparch
nur drei unterschieden zu haben (s. Hnltsch a.

a. 0.); XaftJigoxaxoc und ixyavrjs oder Ex<pavmxa~

xog diente zu weiterer Kennzeichnung innerhalb

50 Klasse 1—3 und 4—5 des Ptolemaios , dessen

Sternkatalog sich an Hipparch ansehlieBt. BloBe
Verzeichnisse von Sternen ohne Positionsbezeich-

nungen gab es jedoch schon vor Hipparch. Wir
besitzen Reste von folgenden Sternkatalogen, die

ich an anderer Stelle einer genaueren Unter-

suchung zu unterziehen gedenke:

1. Vom Sternverzeichnis des Eudoxos auBer

dem, was aus Arat und den Kommentatoren, be-

sonders aus Hipparchs Jugendwerk daruber zn

60 entnehmen ist, vielleicht auch bisher ungewnr-

digte Eeste bei Vettius Valens 6, 8 Kroll.

2. Das in dem Buch des Eratosthenes
jisgi rtjc t<av aozegtov diaxoofirjoecog xai trj$ rcov

(paivoftivoiv stvpoXoylag enthaltene Verzeichnis,

uber dessen Reste (Kataeterismenepitome usw.)
ausfuhrlich Knaack o. S. 377ff. handelt. Bemerkt
sei hier nur, dafi cinzelne Sterne als Xa/mgo£
(fiey&Xoi) oder apavgol hervorgehoben werden.
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3. Das Exzerpt, das unter der tJberschrift

*Ex tdiv'IjtxdQxov oder ahnlich in verschiedenen
Hss. vorkomrat (Angelic, gr. 29, Paris, gr. 2506,
nach Mitteilung von H eib erg auch Paris, suppl.

gr. 387, olim Mutinens., f, 162 r, tibrigens ohne
wesentlichen Gewinn). Erhalten sind in diesen

Hss. nur die Namen der Sternbilder mit Angaben
der Sternsummen fiir die einzelnen ; herausgegeben
und besprochen von Eehm Herm. XXXIV 251ff.

weife hinter dem des Hipparch zurttck, wenn er
auch ca. 200 Sterne mehr als letzterer enthielt
(s. o. S. 2417); und der Kuhm, eine Anzahl
kleinerer Sterne in den schon fertigen Apparat
hineingeftigt zu haben, tilgt nicht die Sehuld^
die Arbeiten der Vorganger nnkritisch in ein-

ander verwickelt zu haben.' Die grofie Mehrzahl
der Sternlangen trifft, wegen des bemerkten
Fehlers in der Prazessionsberechnnng, auf das J. 63

Boll Bibl. Math. III. ¥., II 185ff.; gegen beidelOn. Chr. zu; auf dieses Jahr hat auch J. E. Bode
Windisch a. 0. 42f. Uber die Aufhahme von

Hipparchs Angaben durch Ptolemaios u. a. s. o.

S. 2417 und unten.

4. Das aus Hipparchs erhaltenem Jugendwerk
(xoJv 'Agdrov xal Evdo^ov <paivo/xsvcov i^yrjotg)

zu entnehmeride Sternverzeichnis, hergestellt von
Manitius am SchluB seiner Ausgabe S. 364ff.,

vgl. auch ebd. 292ff.

5. Das wichtigste der uns erhaltenen Ver-

in seinem Buch ,Ptolemaeus' Beobachtung und
Beschreibung der Gestirne' (Berlin 1795} die

Prufung aller Langenangaben des Ptolemaios vor-
genommen, die nach dem vonBjornbo Bemerk-
ten ein einheitliches ETgebnis allerdings nicht
haben konnte. Die modernen Bezeichnungen (z.

B. a Orionis usw.) der von Ptolemaios genannten
Sterne sind bei Bode und bei De lamb re a. 0. II
265ff. der Ubersetzung von Ptolemaios' Katalog bei-

zeichnisse, das des Ptolemaios in Buch VII20gefugt. Ein die Breiten- und GrOJBenangaben weg-
und VIII der Syntaxis. Dieser grOfite Stern-

katalog des Altertums ist eingeteilt nach Stern-

bildern des Nordens, des Tierkreises und des
Siidens; fur jedes Sternbild werden mit Angabe
der Lage und Funktion innerhalb des Bildes die

Sterne aufgezahlt, danach die etwaigen in der
Nahe liegenden d^ogtpwxoi , d. h. nicht in das
Bild einbezogenen Sterne. Fiir jeden der Sterne
ist Lange und Breite bis auf yQ Grad genau ange-

lassendes anonymes Exzerpt aus dem Katalog des
Ptolemaios hat P. Victorius in seiner Ausgabe-
des Hipparchns in Aratum, Florentiae 1567, S. 55
—80 aus einer Hs. der Mediceerbibliothek (Laurent.
XXVIII 39 s. XI, vgl. die Beschreibung dieses-

Codex bei Manitius Hipparchausg. p. X und
Maass Aratea 63) herausgegeben.

6. Der kleine Katalog der helleren F. in der
Tetrabiblos des Ptolemaios I 9, wOrtlich wieder-

geben. Die Helligkeitsgrade gehen von 1—6; 30 holt bei Hephaestio Theban. I 4. 5 ed. Engel-
innerhalb der GroUenklassen werden bis zur 5.

durch (f4Eye&Qvs) fiefyiorovj , bis zur 4. durch
(fxsystyovs) s(Xayui)o(rov) noch Unterschiede ge-

macht. Im Verzeichnis begegnen aulierdem noch
Beiworte wie Xa^ngoz (bei einzelnen bis zur 4.

Grofie), Xa/xjigozsgog (fiir einen Stern 4. GrflBe),

Xa.pjiQoxa.xoq (fiir den Sirius) , a/uavgog , dfiavgo-
xegog

, pixQog — aufierdem nur die oben schon
besprochenen Beiworte bixXovg, vEtpsXoeidrjg, vno-

brecht. Uber die Anordnung und den Zweck
dieses Verzeichnisses s. Boll Sphaera 76,4 und
o. S. 2417.

7. Das Verzeichnis des Theon in den Ug6-
Xstgot xayoveg (ed. Halm a, Paris 1825 p. 44ff. -

zur hsl. tiberlieferung vgl. Usener bei Momm

-

sen Chron. min. Ill 363ff. Boll S.-Ber. Akad.
Munch. 1899, 112ff.). Dieses Verzeichnis, das
nur die Sterne des Tierkreises enthalt, verdient

Ktggog. Uber die groBen Unterschiede auch noch 40 Beachtung wegen der mehrfachen direkten und
innerhalb der ersten Ptolemaeischen Grofienklasse
vgl. die Zusammenstellung bei N ew c om b -E n g e 1-

mann 486. Im ganzen zahlt Ptolemaios nach
seiner eigenen Summierung 1022 Sterne auf, da-

von 1. GroBe 15, 2. GroBe 45, 3. GroBe 208,
4. GrOBe 474, 5. GroBe 217, 6. GrCfie 49, apav-
goi 9 , v€<feXo£ideig 5 und die Coma Berenices.
Eine scharfe Kritik dieses Sternkataloges , der
gleichwohl geschichtlich und fiir die Entwicklung

in Ptolemaios' Syntaxis nicht enthaltenen Hin-
weise auf die von Hipparch gebrauchten Stern-

bezeichnungen. Das Verzeichnis beginnt bemer-
kenswerterweise mit dem Regulus (s. o. S. 2418)^
wozu auch die Inschrift des Ptolemaios im Kano-
bos (Opp. ed. Heiberg II 152, 3) und Ptolem.
hypoth. (ebd. II 80, 25) zu vergleichen sind.

14. Jahrliche Auf- und Untergange der
Fixsterne (cpdaeig x&v oTtXavtov). Die Beob-

der Astronomie von grofiter Bedeutung ist, hatSOachtung der jahrlichen Auf- und Untergange der
nac

,
n ? e ^ arabre (Hiat.de l'astron. anc. II 240tf.) Gestirne hat fur Kalenderwesen und Meteorologie

im Altertum eine besondere Bedeutung; an sieund Tannery (Recherch. 264ff.) besonders
Bj6rnbo (Bibl. Math. III. F. II 196ff.) gegeben.
Er hat gezeigt, daB Ptolemaios auBer Hipparchs
Katalog auch Beobachtungen des Agrippa und
Menelaos verwertet hat ; die Prufung beweist, ,daB
Ptolemaios* F.-Katalog als eine Kompilation der
Arbeiten mehrerer zu verschiedenen Zeiten leben-
der Vorganger, deren Langenbestimmungen wegen

kniipft sich der Jahreskalender und damit der
von Aischylos Prometh. 454ff. in beriihmten Versen
gepriesene Kulturfortschritt {qv d" ovbkv avzoZg
ovze ydftaxog xsxuag ovx' av&zfubdovg t)gog ovxe
xagm/ttov digovg fiefiaiov , d)J- dzsg yvwfitjg t<V

nav fjiqolqoov, egxe brj Gffiv av xoXctg syo) aorgair
idsi^a xdg tb dvoxgiTOvg dvoetg). Die Haupt-

^J^t^S F?Z^SSi^S
^
m,a

t™^ ? Gr*d ffl
f
10° 60 stellen tiber die Taeorie der <paoeig sind Auto-

„i..i^ jj=_ r,o t^v_^\ _ 1.-.J 3
* lykos de ort. et occas. libri II (ed. Hnltsch 48ff.) -

Geminos c. 13 (mit groBen Mangeln, vgl. Ma-
nitius in seiner Ausgabe 274. 279); Ptolemaios-

<paotng ajzXavwv dazigoiv xal owayatyij izicotjfia-

oi&v (ed. Heiberg H Iff.); desselben Syntaxis
Vm 4—6 (mit einer von Kanffmann o. Bd. I
S. 26841 kurz erwabnten, offenbar mehr tod astro-
logischem als astronomischem Interesse einge*

?tatt ffir 72 Jahre) um verschiedene und auf ver-

schiedene Weise fehlerhafte Differenzen vermehrt
werden, und aufierdem eine Kompilation, die um
einen grOBeren oder kleineren Znsatz eigener Be-
stinimungen vermehrt worden ist, nie ein ein-

heitlicher Sternkatalog werden konnte, so dafi er
tatsachlich fur keine bestinunte Zeit gftltig ist
Deswegen stand Ptolemaios

1
Katalog ohne Zweifel
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gebenen Hereinziehung von fteaovgavtifia und dvu-
fisGovQdvtjfta, auf die hier nicht naher eingegangen
zu werden braucht). Yon Neneren vgl. Ideler
Handb. d. Chronol. I 49ff. G. Hofmann ftber
die bei griechischen und rOmischen Schriftstellern

«rwahnten Auf- und Untergange Progr., Triest

1879 (sehr niitzlich, jedoch sinnstOrender Fehler
S. 10, 22—24). Wislicenus Astron, Chrono-
logie 35ff. Ginzel Handb. d. Chronol. I 23ff.

Da, geozentrisch gesprochen, die Sonne ihre

Stellung zu den F. bekanntlich fortgesetzt ver-

Sndert und im Laufe des Jahres durch die ganze
Ekliptik lauft, also eine Eigcnbewegung von West
nach Ost, entgegen der taglichen Umdrehung des

Sternhimmels von Ost nach West, ausfiihrt, so

kann sie nicht taglicb mit den gleichen Sternen
rauf- und untergehen. Jeder Stern wird sich nur
einmal im Jahre genau in dem Moment im Ost-

oder Westhorizont befinden, also auf- oder unter-

gehen, wo die Sonne auf- oder untergeht. Das
sind die vier wahren jahrlichen Auf- und Unter-

gange der Sterne. Diese vier Vorgiinge Irflnnen

naturlich nicht mit freiem Auge beobachtet, son-

dern nur am Globus abgelesen oder berechnet
werden, da der Glanz der Sonne, wenn sie am
gleichen oder gegeniiberliegenden Horizont steht

wie der Stern, diesen verdunkelt. Diese nicht

zu beobachtcnden w ah r en Auf- und Untergange
haben also fur den Bauernkalender, wie wir itm

in Anfangen bei Hesiod findcn, keine Bedeutung,
wiihrend freilich spater, hauptsacblich unter dem
Einflufi der Astrologie, auch sie verzeichnet wur-
den und daher z. B. Caeear ,unter die schein-

baren Auf- und Untergange seines Kalenders sehr

viele aus agyptischen und griechischen Parapegmen
•entlehnte wahre eingemischt hat' (Ideler Abh.
Akad. Berl. 1822/3, 139). Sehen wird man den
Stem erst ktfnnen, wenn er etwas vor Sonnen-
aufgang oder etwas nach Sonnenuntergang auf-

geht oder untergeht. Dadurch entstehen, im
Gegensatz zu den dXydivoi oy^^axtouoi der

Sterne die qpatvojuzvoi, d. h. die sichtbaren
Auf- oder Untergange oder, nach schlechterer

leider vielfach durchgedrungener tlbersetzung von
yaivofievot, die scheinbaren; vgl. die bundige
Erklariing des Ptolemaios Phas. p. 6, 6 : dXrj&tvol

jiev slaw, oooi fur} zov aoTEoa fiovov, dXXd xal rov

rjhov h'yovm xaz' avzdv dxoifiwg xbv oolCovxa,

"QpCLtVOflZVOl OS, OOOl TOV /A.FV doZEQCL XO.T GLVZOV ZOV

dgiCovxa, tov de ijXiov vjio yfjv, ov firjv ovxcag ajilotg,

d?X foot Tiqo xfjg dvarokijg avzrjq ij fiex' avzrjv

rijv dvotv. Wenn beispielshalber heute ein Stern
genau mit der Sonne zusammen aufging (wahrer
Fruhaufgang = wahrer Aufgang in der Fruhe),

so wird er, da sich diese in ostlicher Eichtung
-(«V xd EJiofiEva) von ihm entfernt, der Sonne am
nachsten Tag etwas voraufgehen und so taglich

«twas fniher in der Morgendammerung aufgehen,
bis er endlich weit genug von ihr steht, um von
ihr nicht mehr iiberstrahlt, also in der Morgen-
dammerung zum erstenmal im Osthorizont sicht-

bar zu werden (sicbtbarer Fruhaufgang). Immer
weiter wird sich nun die Sonne von ihm ent-

fernen, also immer spater nach seinem Aufgang
der Tag anbrechen ; sein Aufgang wird also immer
weiter in die Nacht zuruckfallen, bis er endlich
in der Abenddammerung stattfindet. Wenn er
da zum letztenmal im Osthorizont, also anfgehend

sichtbar wird, ehe er von der zu nahe unter dem
Westhorizont stehenden Sonne verdunkelt wird,
so heifit dieser Aufgang der sichtbare Spatauf-
gang (= Aufgang am Abend, daher ,spat'; diese
Ausdrucke : Fruhaufgang, Spataufgang usw. sind
eine geschickte Nachbildung der griechischen Ter-
mini, die auf Ideler und Voss [Kommentar zur
Georgicaiibersetzung] zurtickgeht). Einige Zeit
darauf folgt dann der wahre Spataufgang. Und

10 so kann man sich leicht auch die weiteren tpaosig

und ihre Aufeinanderfolge fergegenwartigen. Bei
den in der Ekliptik stehenden ist die Reihen-
folge die nachstehende (vgl. Hofmann 11; die
moderne lateinische Terminologie nach Wisli-
cenus 40f. Ginzel 23ff.

f
von der Hofmann

nach Delambres Gebrauch ab weicht ; iiber

die Verschiedenheit der Terminologie schon seit

Kepler vgl. Boeckh Vierjahr. Sonnenkreise
92f.)

:

20 1. Sichtbarer Spatuntergang (oeeasus heliacus
nach dem in neuerer Zeit iiblichen lateinischen

Terminus, der jedoch — gleich cosmieus — schon
bei Serv. Georg. I 218 sich findet, jedoch ohne
genauere Erklarung) = sajzegta Mats <paivo/*£vj),

bei Ptolemaios Phas. 8, 14 auch djzXmg xQvxptQi

ozar fiEta zo rov tjhov dvvai daxoov n iojrdzwg

<pavf) dvvov (Autolykos). Die Kalender, die ubri-

gens, wie schon bemerkt, zum Teil unter die

sichtbaren Auf- und Untergange auch wahre ein-

30mengen, haben fiir den (sichtbaren) Spatunter-

gang den Ausdruck Soxeqios Svvet (dverai) oder
dxQowyog dvvec (so Eudoxos z. B. bei Gemin.
186, 12 ; der Terminus dxQovvxos = bei anbre-

chender Nacht auch bei Arist. met. 367 b 26,

jedoch nicht von Sternen). Auch dxQ6vv%oq
xQvnzszai oder xQvxzszai sv koji&Qq oder nur xqvtz-

xExai kommt fiir diese Phase vor, ungenau auch
bloB dveicu; lateinisch vesperi oocidit, vespertinus

occasus, vesperi celatur, auch blofi oecidit (die

40 von Plin. XVIII 219 fur Auf- und Untergang
vorgescblagenen Termini technici emersus und
oceultatio statt exortus und oeeasus haben sich

nicht durchgesetzt).

2. Wahrer Spatuntergang {oeeasus acronychus
verus) = bvoig soizsQia dXtj&ivtj (auch <Wt/#?J?

kommt in diesen Verbindungen vor) : oxav dfia

TO} f/?J(p MvOVTl CLOTQOV Zl OVVOVVfl*

?i. Wahrer Fruhaufgang (ortus cosmieus m~
rus) — ixiroXtj £q>a dXrj&ivt) (so Autolykos und

50 Geminos) : orav <i(xa t<p rjXiq) dvaziXlovti dovgov

ti owavazElXfl. Ptolemaios gebraueht Phas. 6,

12 und im Kalender statt sihtoXt) dvaroly (dva-

xttXet), da er (synt. pars II 186, 11 Heib. und Phas.

8, 12) den Ausdruck imzokrj (und xovtpig) nur
bei Sternen in der Nahe der Sonnenbahn und
am siidlichen Himmel anwendet, die eine Zeit

lang ganz in den Strahlen der Sonne verborgen

bleiben (Ideler Abh. Akad. Berl. 1816/17, 165).

Dagegen will Geminos p. 146, lOff. dvarolt) nur

60 fiir den taglichen Aufgang der Gestirne, dagegen

fur den jahrlichen allgemein imroly angewendet

wissen. In Kalendern heiBt die Phase dfta rjXwv

dvaxoXfj ETttriltei (dvazeXXsi) oder ftsia tov ijiiw

dvi0%ei ; aber exireXXei dfta %Xiq> einer der Alteren,

namlich Demokrit bei Geminos p. 188, 12, nn-

zweifelhaft vom sichtbaren Frflhanfgang.

4. Sichtbarer Fruhaufgang {orim heliacus)

= imzolii etpa qmivoftinj (foaroly Ptolem. Phas.

p. 6, 19): oxav ytQiv rov tjXiov draretXai cLotqov

xi fCQcbxcos tpavjj avateXXov. In den Kalendern
iqiog (longer) ejuxeXXet., sisqI d(irptkvxr\v avioxet,

auch blofi smxsXUt oder dvlo%si
}
sx<pavf}s (Eukte-

mon, Dositheos). Lateinisch matutina oritur

(etnergit) oder blofi exoritur.

5. Sichtbarer Spataufgang (ortus acronychus
apparens) = sjiixoXr) ioasgia. qpaivofievt} (dvazoXrj

Ptolem. Phas. 6, 21) : orav fiexd xo xdv tfXiov Sv-

vat doxQOV xi EO%dxo)g qpavf} dvaxsXXov. In den

Kalendern sgjisqiqs emxEXXei oder axgovvyog im-

xiXlsi (so Eudoxos; Ps.-Theophrast ti. or^i. § 2;

das milesische Parapegma ofter), auch wohl blofi

dvic%£t , latein. prima node oritur (apparet),

exortus vespertinus.

6. Wahrer Spataufgang (ortus acronychus

verus) — dvazoXi] mizeqio. aXtj&tvtf (cnixolrj auch

hierfiir bei Geminos): oxav dfxa x<p f}lia> dvvovti

aaxQOV xi dvatiXX^.

7. Wahrer Fruhuntergang (oeeasus cosmieus

verus) — Svatg icpa dfo}divf}-. oxav daa xqj rjXiq>

dvaxilXovxt aoxgov xt dvvjj.

8. Sichtbarer Fruhuntergang (occasus cosmi-

eus apparens) = Mots eqSa <paivopt,evr} : oxav txqIv

rov TJXiov dvaxEiXat aoxgov xt ngmzmg (pavfj dv-

vov. In den Kalendern dvexat og&oov, sq)og dvvei,

goj-&Ev dvvei, dvvovotv a[ia rjol (Demokrit von den

Pleiaden), auch nur dvEtm. Lateinisch oeeidit

mane oder matutino, occasus matutinus, auch

blofi oecidit.

Uber die Aufeinanderfolge der Phasen hat Auto-

lykos de ort. et occ. sid. I eine Eeihe von

Satzen aufgestellt und bewiesen, von denen hier

nur der erste wiedergegeben werden kann: bei

jedem F. sind die sichtbaren Friih-Auf- und
Untergange spater als die wahren, dagegen die

sichtbaren Spat-Auf- und Untergange friiher als

die wahren.

Der Zeitunterschied zwischen den wahren und
sichtbaren betragt ira allgemeinen 15—20 Tage.

Der Zwischenraum, der zwischen den wahren und
den sichtbaren Auf- und Untergangen liegt, ist

abhangig von dem sog. Sehungsbogen (arcus vi-

sionis), d. h. der Grofie, um die die Sonne senk-

recht unter dem Horizont sich befinden mufi, da-

mit der Stern beim Auf- oder Untergehen zuerst

oder zuletzt wahrgenommen werden kann. Der
Sehungsbogen ist verschieden je nach dem Hel-

ligkeitsgrad (GroBe) des Sternes, seiner Stellung

am gleichen oder entgegengesetzten Horizont mit

der Sonne, ferner auch nach den Augen des Be-

obachters und der jedesmaligen Beschaffenheit

der Atmosphare, Ideler hat durch Rechnung
gefunden, dafi Ptolemaios in den Phaseis den

Sehungsbogen ,bei Sternen erster GroBe zu 11

und 7, bei denen der zweiten zu 14 und 8V2
Grad angenommen hat; die Zahlen 11 und 14

gelten fur den Fall, dafi der Stern mit der Sonne
an derselben Seite des Horizonts, die Zahlen 7

und 81/2 ^r den Fall, daB er ihr gegeniiber auf-

oder untergeht Sie stimmen ganz gut mit den
mirbekannten Wahrnehmungen der Keueren iiber-

ein* (Handbuch d. Chronol. I 56; zur letzteren

Bemerkung beststigend noch Ginzel a. O. I 25).

Es ist aber noch zu betonen, dafi ,die Beobacb-

tungen der heliakischen Auf- oder Untergange
ungemein variieren je nach den Standpunkten der

Beobachter und der Klarheit dea Horizontes ; nicht

selten gehen die Wahrnehmungen geubter Astro-

nomen um mehrere Tage auseinander ; F. Hart-
wig bemerkt, dafi er trotz tfbung in solchen-

Beobachtungen und trotz guter Augen iiber die-

Zeit des heliakischen Untergangs der Sterne (der

leichter als der heliakische Aufgang zu beob-

achten ist) zuweilen voile vier Tage in Ungewifi-

heit geblieben sei* (Ginzel a. O. I 26). Daraus

wie aus den andern genannten Umstanden und

10 ferner aus der verschiedenen geographischen Breite

des Beobachtungsortes erklaren sich — abgesehen

von tiberlieferungs- und sonstigen Fehlern — die

oft sehr stark variierenden Angaben unserer Ka-

lender. Ptolemaios hat daher in den Phaseis (p.

12, 18 Heib.) ausdriicklich darauf verzichtet, nach

dem Vorbild der Alteren auch kleinere Sterne wie

Pfeil, Pleiaden, BOckchen, Vindemiator, Delphin

heranzuziehen , da deren Aufgange dvodidxoaot

xal 8vaxazav6r}zoi seien (vgl. das Beiwort bvo-

20xpciot fiir alle Auf- und Untergange schon bei

Aischylos in der oben zitierten Stelle, naturlich

auch auf dvxoXdg zu beziehen) und mehr er-

raten als beobachtet wtirden, und sich daher

auf Sterae erster oder zweiter GrtiBe beschriinkt,.

obgleich namentlich die Pleiaden im Kalender

eine sehr bedeutende Rolle gespielt hatten.

Die kalendarische Bedeutung der Auf- und!

Untergange der F. ist besser dem Art. Kalender
zu Qberlassen ; als Hauptarbeit sei hier wenigstens-

30Boeckhs Werk fiber die vierjahr. Sonnenkreise

der Alten (Berlin 1863) genannt. Die Kalender

mit Stern-Auf- und Untergangen, die wir bisher

besafien, hat C. Wachsmuth in seiner Ausgabfr

des Lydus de ostentis^ gesaramelt (1897); dar-

unter sind die wichtigsten das dem Geminos an-

gehangte Kalendarium, in einigen Hss. unter

Johannes Philoponos' Namen uberliefert, worin

eine Reihe von alteren Autoritaten, Euktemon, De-

mokrit, Eudoxos usw. beniitzt sind; sodann das

40 des Ptolemaios in den Phaseis II, jetzt neu ediert

von Heiberg Ptolem. opp. II Iff. Wachs-
muths Sammelausgabe bleibt durch ihre Einlei-

tung und besonders durch die Indices unentbehrlich,.

die fiir siimtliche in diesen Kalendern erwalmten

Sterne die Auf- und Untergangsdaten bequem
zusammenstellen. Als wichtigstes neues Material

sind jetzt die milesischen Parapegmenfragmente

herausg. von Diels und Rehin S.-Ber. Akad. Ber-

lin 1904, 92ff. 752ff. hinzugekommen. Aus astro-

501ogischen Hss. hoffe ich bald weiteres hinzuzu-

fiigen. Auch aufierhalb dieser Kalender finden

sich namentlich bei antiken Dichtern, schon seit

Hesiod, in groBer Zahl solche Auf- und Unter-

gange erwahnt. Die bei Hesiod, sowie bei Virgil,

Horaz und Ovid vorkommenden hat Hofmann,
a. O. besprochen und zum Teil nachgerechnet. Am
wichtigsten aber sind L. Idelers zwei Arbeiten

,t)ber den Kalender des Ptolemaeus', Abh. Akad.

Berlin 1816/17, 163—214 und ,Uber den astro-

60 nomischen teil der Fasti des Ovid', ebd. 1822/3,.
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t
worin alle Daten genau nachgerechnet

sind. Berechnungen der wahren und scheinbaren

Auf- und Untergange fiir einen gegebenen Ort.

in bestimmtem Jahr und verwandte Aufgaben
sind jetzt leicht zu Ifisen mit Hilfe von Sehram s'

und Wislicenus' Hilfstafeln und der vorzug-

lichen Anweisung, die Wislicenus in seiner

Astron. Chronol. 132ff. fur ihren Gebrauch gibt.



Es wbrd manchem Benutzer erwfinscht sein,

wenn ich untenstehend die zwei Tabellen der
scheinbaren Auf- und Untergange von neunzehn
wichtigeren Sternen fur 430 und 45 v. Chr. aus
-dem genannten Programm von G. Hofmann
(S. 23 und 25) wiederhole; die dazu gehorigen
Berechnungen der Sonnenlangen sind nach Be-
durfnis bei Hofmann selbst nachzusehen. Es
sei noch bemerkt, daft ,die Tage der jahrlichen
Auf- und Untergange der Gestirne auf mehrere
Menschenalter als unveranderlich gelten kOnnen'
(Ideler Chronol. I 54), diese Tabellen also fin-

die gleicben geographischen Breiten nicht speziell

nur fur die genannten Jahre brauchbar sind, son-

dern z. B. die Angaben fur die Zeit von Caesars
Tod auch noch fiir die Regierungszeit des Augu-
stus stimmen. Wo keine griechischen oder rorai-

schen Namen fiir die Einzelsterne vorhanden sind,

wurden die arabischen, soweit sie genttgend ge-

l&ufig sind, in Klammern in den Tabellen hinzu-

gesetzt; die Bezeichnung mit griechischen Buch-
staben a" Arietis usw. ist die in der modernen
Astronomie seit Bayers (Iranometria (1603) ub-
liche. Die Helligkeitsgrade habe ich axis Ptole-

naaios' Syntasis eingesetzt.

Einige spezielle Termini finden sich haupt-
sachlich in Ptolem. Phas, prooem. c. 5f. und sind

10 dort so genau erlautert, daB sie hier nur kurz
notiert zu werden brauchen : xoXofiodiigodoi (,mit

verstiimmeltem Durchgang'), d. h. Sterne in oder
nahe bei der Ekliptik und nordliche, wenn sie

in der Zeit zwischen Spataufgang und Friihunter-

gang zwar am Nachthimmel gesehen werden, aber
weder im Aufgang noch im TJntergang; vyxxi-
Sie^oSoi (,Nachtpassanten ( nach Manitius' Uber-
tragung), siidliche Sterne, wenn sie zwischen Frub-

I. Sichtbare Auf- und Untergange von 19 Sternen rur das J. 430 v. Chr. und

die nordliche Breite von Athen (+ 38°) nach 0. Hofmanns Berechnungen.

I-J

a
B

$5

Name des Sternes

Monatstag fiir den sichtbaren

Der Stern war unsichtbar
Fruh-

aufgang
Spat-

aufgang
Spat-

untergang
Friih-

untergang

1 a Arietis 3 14. April 17. August

19. Septbr.

29.0ktober

19. Marz 20.Oktober Vom 20. Marz bis H.April

2 t) Pleiadum (Vergiliarum) 5 19. Mai 7. April 8. Novemb. Vom 8. April bis 19. Mai

3 a Tauri (Hyaden, Suculae) 1

1

5. Juni 19. April 11. Novbr. Vom 20. April bis 5. Juni

4 a Aurigae (Capella) 14. Mai 5. Septbr. 17. April 10. Novbr. Vom 18. April bis 14. Mai

5 {} Orionis (Rigel) 1

1

10. Juli 8.Dezemb.i 16. April 8. Novbr. Vom 17. April bis 10. Juli

6 a Orionis (Beteigeuze) 1. Juli 29. Novbr.! 3. Mai 25. Novbr. Vom 4. Mai bis 1. Juli

7 a Canis maioris (Canicula) 1 28. Juli 31. Dezbr. 4. Mai 26. Novbr. Vom 5. Mai bis 28. Juli

8 /? Gerninorum (Pollux) 2 27. Juni 25. Novbr. 8. Juni

25. Mai

11. Januar Vom 9. bis 27. Juni

9 a Canis minoris(Prokyon) 1 20. Juli 21. Dezbr. 18. Dezbr. Vom 26. Mai bis 20. Juli

10 a Leonis {BaoiUoxog,
stella regia)

1 8. August 10. Januar 1

7. Juli

i

26. Januar Vom 8. Juli bis 8. August

11 s Virginis (Vindemiator) 3 10. Oktbr. 8. Marz ' 9. Novbr. 19. Juni Das gauze Jabr sichtbar

12 a Virginis (Spica) 1

1

30. Septbr. 6. Marz 22. August

25.Februar 30. Oktbr.

1. April Vom 23. Aug. bis 30. Sept.

13 a Bootis (Arkturos) 20. Septbr. 5. Juni Das ganze Jahr sichtbar

14 a Coronae (Gemma) o 4. Oktbr.
|

9. Marz 3. Dezbr.
j

6. Juli » » » »

15 a Seorpii (Antares) 2 16. Novbr. 25. April

19. April

6. Oktbr. 16. Mai Vom 7. Okt bis 16. Not.

16 a Lyrae (Fidicula) 1 10. Novbr, 23. Januar 30. August Das ganze Jahr sichtbar

17 a Aquilae (Atair) 2 17. Dezbr. 25. Mai 2. Januar 30. Juli » » » »

18 a Delphini 3 30. DezbrJ 28. Mai J20. Januar 25. August » » » it

19 a Piscis australis (Fomal-
baut)

1 3. April 24. August: 28. Dezbr. 24. Juli Vom 29. Dezember bis

3. April.

IL Sichtbare Auf- und Untergange von 19 Sternen fur das J. 45 v. Chr. und

die nordliche Breite von Rom (+ 42°) nach G. Hofmanns Berechnungen.

1 Name des Sternes

Monatstag fiir den sichtbaren

Der-Stem war unsichtbar

1
Friih-

aufgang
Spat-

aufgang
Spat-

untergang

Fruh-

untergang

1 a Arietis 3 19. April 22. August 21. Marz 23. Oktbr. Vom 22. Marz bis 1 9. April

2 n Pleiadum (Vergiliarum)

a Tauri (Hyades, Suculae)

5

1

1

27. Mai

11. Juni

19. Septbr. 11. April 13. Novbr. Vom 12. April bis 27. Mai

3 31. Oktbr. 15. April 10. Novbr. Vom 16. April bis 11. Juni

4 a Aurigae (Capella) 17. Mai 30. Septbr.: 13. Mai 7. Dezbr. Vom 14. bis 17. Mai

5 /? Orionis (Rigel) 1 13. Juli 11. Dezbr. 22. April 8. Novbr. Vom 23. April bis 13. Juli

6 a Orionis (Beteigeuze) 1 17. Juni 16. Novbr. 13. Mai 6. Dezbr. Vom 14. Mai bis 17. Juni

7 a Canis maioris (Canicula) 1

2

3. August 6. Januar 2. Mai 23. Novbr. Vom 3. Mai bis 3. August

8 /S Gerninorum (Pollux) 1. Juli 27. Novbr. 11. Juni 9. Januar Vom 12. Juni bis 1. Juli

9 o Canis minoris (Prokyon) 1 25. Juli 25. Dezbr. 25. Mai 10. Dezbr. Vom 26. Mai bis 25. Juli

10 a Leonis (Baodioxos,

stella regia)

1

3

12. August 14. Januar 8. Juli 12.Februar Vom 9. Juli bis 12. August

11 s Virginis (Vindemiator) 6. Oktbr. 4. Marz 22. Novbr. 18. Juni Das ganze Jahr sichtbar

12 o Virginis (Spica) 1 5. Oktbr. 11. Marz 22. August 8. April Vom 23. August bis 5. Okt.

13 a Bootis (Arkturos) 1 12. Septbr. 25.Februar 9. Novbr. 16. Juni Das ganze Jabr sichtbar

14 a CoTonae (Gemma) 2 14. Oktbr. 6. Marz 29. Novbr. 3. Juli n ji t) n

15 a Scorpii (Antares) 2 21. Novbr. 28. April 1. Oktbr.

31. Januar

25. Mai Vom 2. Okt. bis 21. Nov.

16 a Lyrae (Fidicula) 1 6. Novbr. 13. April 28. August Das ganze Jahr sichtbar

17 a Aquilae (Atair) 2 18. Dezbr. 23. Mai 7. Januar 5. August n » » »

18 a Delphini 3

1

29. Dezbr.
j

23. Mai 16. Januar 13. August n j? » n

19 a Piscis australis (Fomal-

haut)

17. April
J31.

August|27. Dezbr.

i
I

19. Juli Vom 28. Dezember bis

17. April.

untergangund Spataufgang aufihrem ganzen Wege in seinem bemerkenswert klaren^E1^"jj".^;
in de? sichtbaren Hemisphere, also auch im Auf- nung wiedergegeben, erst durch die Verwendung

gang und Untergang, zu sehen sind (falsche Ver- der F. fur Datierung und anderseits Eintragung

wendung des Terminus bei Geminos p. 160, 13, der an gewissen Tagen beobachteten Wetterum-

vgl. dazu Manitius 274f.); hiavroyavsTg (das schlage seien F. und Wetterumschlage in den

ganze Jabr sichtbar, vgl. die Tabellen) oder d/u- Kalendern zusammengekommen und daher erst

Ityavsls (der Terminus auch bei Achill. is. 74, 6 der Glaube an erne tatsachliche Einwirkung der

Maass, vgl. ebd. den Anonymus p. 128, 10. Schol. F.-Auf- und Untergange auf meteorologische Vor-

Arat v. 617; bei Arat v. 616ff. die Sache, ohne gange entstanden; Gemmos leugnet nacharuckLicn

den Terminus, ebeufallsberiihrt), nordliche Sterne, 10 jede ovtuiMeta zwischen dem was aul der Urae

die in derselben Nacht nach Sonnenuntergang auf- geschieht, und den so weit entfemten 1., gegen

gehen und vor Sonnenaufgang untergehen und in die die Erde nur em Punkt sei. Diese sachlich

beiden Phasen sichtbar sind: natiirlich ganz zutreffende Anschauung des Ge-

15 Astrometeorologie. Der antike Ka- minos ist in ihrem histonschen Teil nicht halt-

lender' war durch die F. bestimmt. In alien bar; vielmehr sind die Vorstellungen uber den

unsera antiken Kalendern finden sich aber auch Einflufi der Pleiaden, der Capella, des Hunds-

Wittemngsanzekhen (fewwaofa.) mit den Stern- sternes auf die Witterung,^ ™w
- "^S

Auf- und Untergangen verbunden. Geminos hat uralt, wie fur den Sinus schon Homer- und Hesiod-



i> mwiixa,

stellen (s. miter Canis o. Bd. Ill S. 1481) und
ganz besonders Kultgebr&uche auf Keos (Cic. de
div. I 130, weiteres bei Preller-Robert Gr.
Myth. I 458), in Agypten und bei den Romern
(Gun del De stellar, appell. etrelig. Rom. 41 ff.) un-
zweideutig beweisen. Andrerseits ist zu beachten^
dafi trotz der verstandigen Darlegung des Geminos
und entgegen seiner Behauptung p. 180, 2 nicht
nur Laien, sondern auch Astronomen an einen wirk-

sie scbon vor seiner Thronbesteigung (379) ver-
mahlt gewesen sein mufi, da ihr altester Sohn
Arcadius um 377 geboren war (s. Bd. II S. 1137)-
Auch ihre einzige Tochter Pulcheria (Greg. Nyss.
or. fun. Mace, Migne G. 46, 892 B. Ambros. de
ob. Theod. 40 = Migne L. 16, 1399) mufi vor
379 geboren sein ; denn Theodosius besafi, als er
Kaiser wurde, schon mehr als ein Kind {Claud.
laus Ser. 112). Spater am 9. September 384

lichen EinfluB der P.-Auf- und Untergange auf die 10 gebar sie nocb den Honorius (Momrasen Chron.
Wittenmg geglaubt haben; zwar schwerlich Platon
und Eudoxos, wie Act. Plac. II 19 will (vgl. Arat. t.

10ff., wo von orjjA.aTa, nicht Ton d^oTsXiofiaza die
Rede ist), wohl aber Ptolemaios Phas. p. 7, 17ff.

(im Einklang mit Tetrab. I 9), so sehr er auch
betont, dafi nicht alle Ursachen der Witterungs-
erscheinungen bei den F. zu suchen sind, sondern
auch der Jahreslauf der Sonne, sowie der Mond
und die fiinf Planeten von grofiter Bedeutung

min. I 244. Socr. IV 31. Chron. pasch. a. 385.
Paul. Diac. h. Rom. XII 7. Greg. Nyss. a
Migne G. 46, 892 B. Liban. or. XX 10. XXII 8
p. 657. 5. Claud, epith. Hon. 43; in IV cons.
Hon. 139). Pulcheria starb noch bei ihren
Lebzeiten (Greg. Nyss. or. fun. Pulch., Migne
G. 46 , 865 D) , kurze Zeit vor ihrem eige-
nen Tode (Greg. Nyss. or. fun. Place. Migne-
G. 46 , 884 D. 892 B) , also wahrscheinlich im

seien (Geminos leugnet das p. 194, 27 auch von 20 J. 386. Der Kaiser erbaute for sie in Con-
den Planeten). Im Grunde spiegelt sich in der
Differenz zwischen Ptolemaios und Geminos das
Problem, ob rd aaxQa oqftairei r} noisi, fur das
das Material (Boll Stud, fiber Ptolem. 116. 221, 1

und vieles andere) noch der Bearbeitung harrt.

Das oben genannte Buch von Gilbert (Die
meteorologischen Theorien des Altertums) hat das
Kapitel der Astrometeorologie nirgendwo behan-
delt, kaum gestreift. Zur Erganzung der in

stantinopel das Palatium Flaccillianum (Chron.
Pasch. a. 385. Not. urb. Const. XII 8) und
liefi eine Statue von ihr im Sitzungssaal des
Senats von Constantinopel (Themist. or. XIX
228 b), eine andere in Antiochia aufstellen (Theod.
h. e. V 20, 1. Liban. or. XX 4. 10. XXII 8
p. 655. 657. 5). Sie zeichnete sich durch FrOm-
migkeit und Mildtatigkeit aus (Theodor. h. e. V
19. Greg. Nyss., Migne G. 46, 881 C. 884 B.

vorstehendem Artikel zitierten TDodernen Littera- 30 889 D. Ambros. a. O.), war eine entschiedene-
tur kann noch allgemein auf Houzeau-Lan-
caster Bibliogr. gener. de Tastron. t. II (1882)
1491—1536 verwiesen werden, [Boll.]

Fixtinmiin. Die Stadt der Meldi in Gallia
Lugudunensis heiBt bei Ptolem. II 8, 11 7d«rw,
auf der Tab. Peut. Fixtinnum. Die richtige
Namensform der spateren eimtas Meldorum (Not,
Gall. IV 9), des heutigen Meaux (dep. Seine-et-

Marne), steht nicht fest. Desjardins Table de

Fcindin des Arianismus (Greg. Nyss., Migne G.
46, 892 C) und veranlaBte ihren Gatten, dafi er
dem Eunomius ein Religionsgesprach verweigerte-
(Sozom. VII 6). An sie richtete daher der Pres-
byter Faustinas seine Schrift adversum Arianox
et Macedonianos (Gennad. de vir. ill. 16). Sie-

erlebte noch das erste Consulat ihres jungererr
Sohnes, das dieser am 1. Januar 386 antrafc

(Claud, de IV cons. Hon. 158), starb aber bald
Peut. 21 ; Geogr. II 473. O. Hirschfeld CIL 40 darauf im thrakischen Badeort Skotumis (Greg.
XIII p. 463. Vgl Meldi. [Ihm.] Nyss., Migne G. 46, 884 B), von wo ihre Leiche

Flabellum s. Facher. nach Constantinopel gebracht wurde (Greg.
Flacciana, Ort in Afrika, an einer von Mu- " "' "" '" """ "

Nyss., Migne G. 46, 885 A). Gregor von Nyssa
hielt ihr die noch erhaltene Leichenrede. Ala
im Winter 386/7 ibre Statue in Antiochia um-
gestiirzt wurde, war sie schon tot (Theodor.
h. e. V 19, 6. 20, 1), und im J. 387 heiratete

Theodosius als Witwer die junge Galla (Zosim.
IV 44, 3. Philostorg. X 7. Paul. Diac. h. Rom.

stis (an der grofien Strafie Karthago—Theveste)
nach Numidien fiihrenden Strafie, Tab. Peut.
Nach Tissot Geographic de TAfrique II 414
Ruinen von Henschir Djebtin bei El Kef (Sicca
Veneris). [Dessau.]

Flaccianus. 1) Mitglied einer Gesandtschaft, __, _. „ _ ..

die im J. 364 zu Valentinian I. geschiekt wurde, 50 XII 7). Diese Hochzeit wird von Marceflinus
um im Wa^flT. ^ sf^f iv;™k„ j™ tt„;.,a- (Mommsen Chron. min. II 62) zwar schon in

das J. 386 gesetzt, doch kann dies nicht richtig

sein; die Notiz wird sich, wie das in jener Chro-
nik oft vorkommt, um ein Jahr verschoben haben.
Denn Liban. or. XX 4 p. 655 schreibt Anfang
387 an Theodosius, wo er~ die Schandung der fcai-

serlichen Statuen durch das Volk von Antiochia
schildert: dgajuovrsg im as ts xai irjv yvvalxa
ir\v oi]v xai rsxva. Dafi die Gattin des Kaisers,

um im Namen der Stadt Tripolis dern Kaiser
zur Feier seiner Thronbesteigung Geschenke zu
uberbringen und den Comes Alncae Romanus
anzuklagen (Ammian. XXVIII 6, 7. 16). Er rettete
sich spater vor dem Zorne desselben nach Rom,
wo er starb, Ammian. XXVIII 6, 23. 24.

2) Christ von reicher Bildung, Proconsul Afri-
eae im J. 393. Cod. Theod. I 12, 4. August de
civ. dei XVIII 23, 1. [Seeck;

Flaccilla. 1) Die Mutter Martials, Gemahlin 60 von deren Bildsaule hier die Rede ist, Flaccilla,
des (Valerius) Fronto, Mart. V 34, 1 (geschrieben
etwa 89 n. Chr.; damals war sie schon vcrstorben).

2) s. Artorius Nr. 11, Calvisius Nr. 20,
Domitius Nr. 99, Flavius. [Stein.]

3) Aelia Flaccilla Augusta (Cohen MeMailles
impe'riales VTII2 164), von den Griechen meist
IHaxiXXa genannt, Spanierin (Cland. Iaus Ser.

69), Gattin des Kaisers Theodosius I., mit dem

nicht Galla war, steht fest (Theodor, h. e. V 20,

1. Liban. or. XX 10. XXII 8). Jene aber hatte-

er nicht schlechtweg als ,deine Fran' bezeichnen
konnen, wenn Theodosius damals schon mit einer
anderen verheiratet gewesen ware, sondern er
hatte sagen mussen ,deine verstorbene Frau* oder
,deine erste Frau'. Sie wird noch erwahnt The-
mist. or. XVIII 225 b. XIX 231 a. Claud, dem

2433 Flaccinus Flaccus 2434

cons. Hon. 155; de IV cons. Hon. 166. 189; laus
Ser. 137. Zosim. IV 44, 3. Philostorg. X 7.

4) Alteste Tochter des Kaisers Arcadius und
der Aelia Eudoxia, geboren am 17. Juni 397
(Mommsen Chron. min. II 65). Sie starb jeden-

falls vor ihrem Vater, d. h. vor 408, wahrschein-

lich im Herbst 403, s. Bd. VI S. 922.

5) Tochter des Kaisers Theodosius II. und
der Aelia Eudokia, starb als Kind im J. 431
(Mommsen Chron. min. II 78). [Seeck.]

Flaccinns. 1) Praefect in den letzten Jahren
Diocletians, Cbristenverfolger, Lact. de mort. pers.

16, 4. [Seeck.]

2) s. Valerius.
Flacci taberna, Ortlichkeit in Afrika, 16 Mi-

lien von Oea, dem heutigen Tripolis (Tab. Peut.).

Vgl. Tissot GCographie de TAfrique II 216.

[Dessau.]

Flaccitheus
?
Konig der Rugier, die damals

am Nordufer der Donau gegenuber dem romi-

schen Noricum ripense safien. Er war ein Zeit-

genosse des hi. Severinus , dessen Rat er gem
einholtc. Interessant ist seine Besorgnis vor den
in Pannonia inferior sitzenden Goten, die ihm
den Durchzug nach Italien verweigerten und ihn
dadurch zwangen, in den alten Sitzen zu bleiben.

Seine ubrigens friedliche Regierung diirfte bis

etwa 460 gedauert haben (Eugippius Vit. S. Se-

berini 5. D ahn Konige II 29—30). [Benjamin.]

T. Flacconius, Verteidiger des Sex. Clodius

702 = 52 (Ascon. Milon. 49). [Miinzer.]

Flaccus. 1) s. Ammius (Nr. 1), Avillius
(Nr. 3 und Suppl. I S. 22S. 229), Aurelius
(Nr. 132. 133), Bellicius (Nr. 7), Calpurnius
(Nr. 35—41), Cornelius (Nr. 155. 156), Ful-
vius, Herennius, Horatius, Hordeonius,
Iulius, Laecanius, Munatius, Norbanus,
Per-sius, Pompeius, Pomponius, Septi-
mius, Suellius, Thorius, Torauius, Vale-
rius, Verrius, Vescularius und Volusius.

2) Cognomen folgender datierbarer Consuln
der Kaiserzcit:

a) C. Norbanus Flaccus, cos. ordinarius 716
= 38 v. Chr. mit Appius Claudius Pulcher.

b) C. Norbanus Flaccus, cos. ord. 730 = 24
v. Chr. mit Augustus cos. X.

c) C. Norbanus Flaccus, cos. ord. 15 n. Chr.
mit Drusus Caesar.

d) L. Pomponius Flaccus. cos. ord. 17 n. Chr.
mit C. Caelius Rufus.

ej Q. Volusius Flaccus Comelianus, cos. ord.

171 mit L. Aurelius Gallus. [Croag.]

3) Fiaecus, Claudi soil, semis . nach den
Didaskalien Komponist und FlOtenspieler bei siimt-

lichen Kornodien des Terenz. Skutsch (bei

Dziatzko-Hauler Ausg. des Phormio^ 44. 5)
vermutet, dafi der Herr des F. der Komiker Quin-
tipor Clodius (Varro bei Non. 117, 4. 448, 12)
gewesen sei. [Munzer.]

4) Flaccus, Freund Ovids (ex P. I 10; vgl.

IV 9, 69 u. 75), s. L. Pomponius Flaccus (Pro-

sopogr. imp. Rom. Ill 76 nr. 588). [Skutsch.]

a) Flaccus nennt sich der verfasser eines

nicht ungewandten Epigramms Anth. PaL V 5,

das einen von Asklepiades bis Philodem oft be-

handelten StoflF rhetorisch umbildet Demselben
Dichter gehOren die mit $Xaxxov bezeichneten

Epigramme XH 12 und VH 542 (leonidaeiacfa,

Pauly-Wissowa VI.

nachgeahmt von Philippos von Thessalonike IX 56).

Dagegen ist der Name VII 650 aus <&cda£xov

versenrieben , zweifelhaft und nur des Metrums
halber von Stadtmuller verdachtigt VI 193.

Da die Aufschrift in V 5 den Gescblechtsnamen
2zazvXXiog nennt, werden demselben Dichter ge-

hOren: VI 196. VII 290. IX 98. 117. XVI 211
(Gegenstuck zu Alpheios, mit Beniitzung von
Theokrit ep. 3), sowie wahrscheinlich IX 37

10 {zvlhlov tpXdxxov C , marvXliov rpXaxxov PL).
Zweifelhaft ist das Verhiiltnis zu Platon (dem
Jungeren) IX 44. 45 (vgl. Stadtmuller zu der
Stelle) sowie zu Tullius Laurea, dem Freigelasse-

nen Ciceros XII 24—27 (da die Namen axaxvl-
Xiov und tvIUov verwechselt wurden, ware denk-
bar, dafi alle vier Epigramme demselben Ver-
fasser gehoren). Der Dichter gehort nach Ge-
schmack und Art dem Kranz des Philippos an
(vgl. iiber ihn auch Stadtmuller Anthol. II 1

20 p. XXVII). [Reitzenstein.]

(>) Flaccus, ein Freund Martials und selbst

Dichter. Er stammte aus Patavium geradeso wie
L. Arruntius Stella, der demselben Freundeskreis
angehorte, Martial. I 61,4. 76, If.; sicher der-

selbe ist IX 55 und X 48 genannt, wie die Ver-
bindung mit Stella zeigt. Seine dichterische Tatig-

keit erwahnt Martial. I 76; er nennt ihn mit
andern Dichtern an den angegebenen Stellen (I

61. X 48) und spricht zu ihm iiber literarische

30 Fragen (IV 49. VIII 56). Wiederholt gibt er

dem Gefuhl der Freundschaft fur F. zartlichen

Ausdruck, so besonders VIII 45. IX 90. I 76, 1;

vgl. IX 55. X 48, und unterhalt sich mit ihm
in intimer Weise tlber sein Ideal in der Liebe
(I 57. IV 42. XI 27. 100. 101). Im J. 93, viel-

leicht auch 94 nach Chr., war F. in Cypern, VIII
45. IX 90. Von seinen Freunden wird insbe-

sondere (Iulius) Martialis genannt, XI 80. Auch
in andern Gedichten redet der Dichter ihn an,

401 59. VII 82. 87. XII 74, wahrscheinlich den-

selben auch I 98. IX 33. XI 95. 98. Vgl. iiber

ihn Cartault Melanges Boissier (Paris 1903)
106f. [Stein.]

7) Flaccus. Eine griechische Ehreninschriit

aus dem cyprischen Salamis (CIG 2638 = IGR
III 991) ist einem Senator gesetzt, von dessen
Namen nur Kvourq <PXdxxos erhalten ist. Der
Inschrift zufolgc bekleidete dieser folgende Amter

:

IHIvir viarum curandarum (auf dem Stein e 6'

50 dvdocov 6b(Sv ijitjiis?rr)rrj[v]), Tribun einer unbe-
kannten Legion, Quaestor, Volkstribun, Praetor
(in der Inschrift nicht erhalten), Curator viarum
Aureliae et [Corneliae oder Triumphalis] , Legat
einer Legion mit dem Beinamen Augusta — ent-

weder der zweiten in Britannien oder der achten
in Germania superior; die dritte, deren Komman-
dant gleichzeitig Statthalter von Numidien war,
kommt nicht in Betracht — , Legat des Kaisers
Hadrian in Lusitanien. Zu Beginn der Inschrift

60 ist vielleicht [vnaiov, dv&vxarov Kvjiqov] zu er-

ganzen; war F. nicht Proconsul von Cypern, so

lafit sich der Grund seiner Ehrung in Salamis
nicht erkennen. Borghesi (Oenvr. HI 386) iden-

tifiziert F. mit dessen Zeitgenossen C. Calpurnius
Flaccus (o. Bd. Ill S. 1371 Nr. 38); doch ist das
Cognomen zu haufig, als daJ3 diese Amiahme mehr
als nnr mOglich ware (vgL Klebs Prosopogr. I
277 nr. 209). [Groag.]

77
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8) Flaccus, wurde unter Garacalla von Mani-
lius denunziert, aber ira J. 217 an Stelle des-
selben Curator frumenti, Cass. Dio LXXVIII
22. [Goldfinger.]

9) Q. Corvius(?), Q. f., Flaccus (das Gentile
ist in der Form KOPOYI\IOC iiberliefert) weiht
am 8. Januar 750 = 4 v. Chr. in Pelusium (vgl.

P. M. Meyer Berl. phil. Wochenschr. 1907, 468)
einen Thron und einen Altar ffir Augustus und . „„_. _ „ U1
fur die Mitglieder des Kaiserhauses , sowie fiirlOIm J, 1894 stand dm LombaTdeiobenan* mft

La Grece agricole 1878, 32). Wenig giinstiger

war damals daa Verhaltnis in Agypten, wo der
F. im Altertum eine so grofie Bedeutung gebabt
bat, aber jetzt grCfitenteils durch die Baumwolle
verdr&ngt ist. In Italien dagegen waren in den
J. 1870—1874 bei einer Einwohnerzahl you fast

30 Millionen immerbin durchschnittlich 81116 ha
fur diese Kultur bestimmt und lieferten durch-
schnittlich 2S3 337 Doppelzentner an F. und Werg.

den Praefecten von Agypten. Damals war er

Iuridicus von Agypten {Sixatodorajv) ; zu dieser

Stellung ist er von der Epistrategie der Thebais
befordert worden, denn er nennt sich auf der In-

schrift gewesener Epistrateg {stttotQaTrjyrjoas),

Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1905, 608
= Rev. arch. VIII (1906) 211, 51. [Stein.]

10) Flaccus Tibullus , von Fulgentius p, 118,
14 Helm erfundener Komiker. Die Kamen sind

18 038 ha, dann folgte Sizilien mit 14886, wah-
rend im alten Latium nur 560 ha dieser Kultur
geweiht waren. Der Ertrag kam auch fast ganz
dem Konsum gleich, da zu diesem nur ein ge-
ringer Import binzukam.

I. Yorhomerische Zeit. In den schweize-
risehen und fisterreichischen Pfahlbauten und dann
von Lagozza in der Gemeinde Besnate der Pro-
vinz Mailand sind meist noch aus'neolittaischer

offenbar dem Horaz und Albius abgeborgt; die 20 Zeit (d. h. aus der Zeit vor 1500 v. Chr. nach
Erkenntnis dieses einfachen Sachverhalts war,

ehe Helm die mafigcbende Uberlieferung vorlegte,

durch die Schreibung Tibulus erschwert, aber
auf Persius statt auf Horaz zu raten, wie Lersch
(Fulgentius, Bonn 1844, 50) tat, bestand me ein

Grund. Das Zitat aus dem angeblichen F. Ti-

bullus ist in der bekannten Weise des Schwindlers
(vgl. Leo De Plauti Vidularia, Gottinger Index
lect. 1894/5, 15ff.) aus Plautusreminiszenzeii zu-

Jak. Heierli Urgesch. d. Schweiz 1901, 314)
Eeste einer F.-Art und mannigfaltiger Produkte,
welche von derselben gewonnen wurden, gefunden
(O. Heer VJber den Flachsbau u. d. Flachskultur
im Altert. 1872, llff. Heierli a. a. O. 126). Es
handelt sich dabei aber nicht urn L„ usitatissi-

mum L., sondern urn die sehr nahe verwandte,
meist perennierende und im Mittelmeergebiet
heimische, aber jetzt wobl nirgends mehr ange-

sammengesetat. Die Nachweise dafur hat bereits 30 baute Art L. angustifolium Huds. (Heer ebd.
Lersch durchaus zutreffend gegeben; nurmochte
fur die Form des Ganzen {tune amare audes,
edentule et capularis senex?) noch an Bacch.
1163 zu erimiern sein: tun, homo putide

i
amator

istac fieri aetata audes ? Den Titel der angeb-
lichen Komodie {in Melene) hat Fulgentius, wie
Lersch auf Grund parallcler Falle iiberzeugend
vermutet, nach dem in der Cistellaria vorkommen-
den Rollennamen Melaems gebildet. [Skutsch.J

Heierli a. a. 0. 161). Schon fruh konnte der
Mensch auf die Nutzbarkeit dieser Pflanze auf-

merksam werden. Ihre Stengel sterben im Herbst
ab und werden durch den Winter ausgebleicht;
die Fasern, welche durch die Verwitterung sich

lostrennen, sind ausgezeichnet durch ihre Zart-
heit, Zahigkeit und Elastizitat, daher sie sich

leicht zu Faden oder Schniiren verbinden lassen
(Heer 1). Da in den Pfahlbauten die Stengel

Flachs oder Lein , Linum usitatissimum L., 40 nur ausnahmsweise mit Wurzeln gefunden sind,
ist (wahrscheinlich) in den zwischen dem Persi-

schen Golf, dem Kaspisee und dem Schwarzen
Meerc gelegenen Landern wildwachsend (A. d e

Candolle D. Ursprung der Kulturpfl.. fibers, von
Goeze 1884, 151. 161. K. Eeiche bei Engler
und Prantl D. naturl. Pflanzenfamilien III 4,

1896, 32). Der neugriechischen Yulgarsprache
gehoren an to hragi = F. (Th. v. Heldreich
D. Nutzpfl. Griechenlands 1862, 63) und to jiavi

so lafit sich annehmen, daft die angebaute Pflanze
ihrer perennierenden Natur entsprechend nicht

gerauft, sondern gesebnitten wurde (ebd. 16). Im
Fertigen von Geweben hatten die (keltischen ?)
Pfahlbauern schon in der neolithischen Zeit keine
geringe Fertigkeit erworben, wie die zahlreichen

Leinwandreste von Robenhauaen und andere be-
weisen (ebd. Heierli 174ff.). Zwar sind mit einer
einzigen Ausnahme von Koper nur taffetartige

= Leinwand (A. Jannarakis Deutsch-neugr. 50 Stoffe vorgefunden (G. Buschan Verhandlungen
HandwOrterb. 1883); in der Schriftsprache wird
fur die Pflanze rj ltvaxa).aiug und f} Xivoxa/M(.a]

gesagt, ein Wort, welches sich aus dem spateren
Altertum erhalten zu haben scheint (vgl. u. S. 2445)
und von C. Fraas (Synopsis plant, flor. class.

1845, 81) auch als Yulganiame bezeichnet wird.

Der turkische Name fur F. ist keten (K. Kanneii-
berg Kleinasiens Naturschiitze 1897, 150), der
arab. kittan, der ital. lino (auch fur Leinwand

der Berl. Gesellsch. f. Anthropologic 1889, 234.
Heierli a. a. O. 176), docb wird der Koper auch
heute bei Linnen gewohnlich nicht bergestellt.

Ihre kun stvollen Webereien konnen aber die Pfahl-

bauern auch auf einem priraitiven senkrecbten

Webstuhl hergestellt haben (Buschan ebd. 231.

Heierli a. a. 0. 179; vgl. W. Helbig D.Italiker

in der Poebene 1879, 22). Die Samen wurden
dem Hirsebrei beigemischt und gerOstet, wahr-

neben pannohno), der span, lino usw. Der F. 60 scheinlich vielfach als Nahrung verwendet (Heer
™„a t,^„ „„n.„„ ;„ r.-;—i.™i-_j ~^„„4. :~ & a ny Bewe jsen niin ^ese Funde mit

Sicherheit, daB in Mitteleuropa schon zur Urzeit
F.-Bau getrieben wurde, so ist es fraglich, ob die
in der primitiven Kulturscbicht auf dem Esquilin
gefundenen hOrnernen Utensilien, welche nach der
Annahme der Palaoethnologen zum Auskammen
des F. dienten, nicht auf fremde Einflusse spaterer
Zeit hindeuten (Helbig a. a. 0. 67f.). JMen-

wird heute selten in Griechenland gebaut, im
grofien nur in der Provinz Elis (wie im Alter-

tum ; vgl. u. S. 2470), auiterdem noch in Akarnanien
und Aitolien, auch auf Kreta (v. Heldreich ebd.).

So kamen in Griechenland, wo der F. auch zur
Gewinnnng des LeinOls verwertet wird, im J. 1875
auf eine Einwohnerzahl von ca, II/2 Millionen nur
381 damit bepflanzte Hektare (A. G. Tomb as is
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falls halt 0. Schrader (Reallex. d. idg. Alter-

turask. 1901 u. ,Flachs') es auch aus sprachlichen

"Grtlnden fur wahrscheinlich, dafi die Indogermanen
Europas mit der Kenntnis des Leinbaus und einer

primitiven Linnenindustrie schon in vorgeschicht-

lichen Zeiten ausgerustet waren. Er beruft sich

dabei namentlich auf die den europaischen Indo-

germanen gemeinsame Bezeichnung des F. ; gr.

livov (schon bei Homer = Angelschnur, Spinn-

ten eingeffthrt (G. Schweinfurth Verhandl. d.

Berl. Ges. f. Anthropolog. 1891, 664. 669; vgl.

Fr. WOnig D. Pflanzen im alten Agypten 1886,

182). Ein Zusammenhang zwischen Agypten und
den semitischen Landern auf diesem Gebiete er-

gibt sich auch aus den beiden gemeinsamen Be-
nennungen des F.: agypt, peSt, hebr. peSet, pun.

<potcx in CegaqpoTofr] bei Diosc. II 125 (Schra-
der a. a. 0. 249). Dafi aber der agyptische F.,

faden, Netz, Bettlaken, daneben bei ihm li-x-l und 10 obwohl L, angustifolium in der benachbarten
li-t-a = linnene Decke; vgl. jedoch u. S. 2439f.),

lat. linum = Lein neben Un-t-eum = Leinwand,
ahd. Im und Una, altn. Una, angels, line = Lein

und cinige keltische Namen fiir .Lein' und ,Leinen*.

Zugleich nimmt er an, dafi es sich dabei um L.

angustifolium gehandelt habe, wahrend L. usita-

tissimum zuerst in altagyptischen Grabern nach-

weisbar sei. ,Wenn somit die Griechen und Romer',

fahrt er fort, ,mit uralter Kenntnis und Benutzung

Kyrenaika wild wachst , das einjahrige L. usita-

tissimum gewesen sein mufi, gent schon aus den
erhaltenen Malereien hervor, in denen bei der

Ernte die Stengel ausgerissen wurden (A. d e Can-
dolle a. a. 0. 158. Wonig a. a. 0. 184). Uber-
dies lassen die reichen Samenfunde aus einem
der 12. Dynastie (1996/93—1783/80) angehOrigen
und anderen Grabern keinen Zweifel dariiber, dafi

der im alten Agypten gcbaute F. zu L. usitatis-

des F. ausgerustet in ihre historisehe Heimat 20 simum gehort hat (WOnig a. a. 0. A. Engler
«inzogen, so stehtesdoch andererseits nicht minder bei V. Hehn Kulturpfl. u. Haustiere 6 1894, 183),
fest, dafi sie, und vor allem die Bewohner des

fur den F.-Bau wenig geeigneten Hellas, wie auf

andern Gebieten so auf diesem unter den Ein-

fiufi semitischer Liinder wie auch Agyptens ge-

rieten, in denen F.-Bau und Linnenindustrie seit

altester Zeit bluhten, und welche Fabrikate her-

vorbrachten, mit denen sich- die Gewebe der Ur-

zeit nicht messen konnten'. Speziell in bezug

wie denn auch heute dort nur eine Abart des-

selben, L. humile Mill., gebaut wird. Aus den
biblischen Schriften erfahren wir nichts Bestimm-
tes dariiber, welche F.-Art in Palastina kultiviert

wurde. Yielleicht erst aus dem 2. Jhdt. n. Chr.

erfahren wir, dafi die Juden den F. nach dem Ab-
bliihen rauften (P. Rieger Yersuch einer Technol.

u. Terminol. der Handwerke in der Mischna I,

auf die Kleidung der europaischen Indogermanen 30 1894, 8) , also das einjahrige L, usitatissimum
meint er (S. 939), dafi abgesehen von der uralten

Felltracht unter den Webestoffen im Suden (in

der Schweiz) der F. , im Norden die Wolle vor-

geherrscht habe. Auch Fr. Studniczka (Bei-

trage z. Geschi elite d. altgr. Tracht 1886) mochte
den Urgriechen eine ahnliche Leinenindustrie zu-

schreiben, wie sie die Pfahldorfer betrieben, je-

doch hatten die Manner ursprunglich unter einem
wollenen Mantel einen hosenartigen (wollenen)

kultivierten. Dasselbe Yerfahren wird auch fiir

Italien im 1. Jhdt. n. Chr. bezeugt (Plin. XIX
7. 28), ferner fiir den Anfang des 14. Jhdts.

(Petrus de Crescentiis XII 8), ebenso z. B. auch
fiir das arabische Stidspanien in der zweiten Halfte

des 12. Jhdts. (Le livre de Fagriculture dlbn-al-
Awam, trad, par Clement Mullet II 1866, 110,

wo auch nach einer orientalischen Quelle spate-

stens des 10. Jhdts. gesagt ist, dafi der F. kopti-

Schurz (31.76. 82), dieFrauen (11. 13. 29) dorische 40 schen Ursprungs sei) und um 1551 (Al-Scharki
Kleidung, d. h, nur ein einziges grofies viereckiges

und durch Heftnadeln zusammengehaltenes Wollen-
zeugstiick (6.82; vgl. 119) getragen (vgl. A me

-

lung 0. Bd. Ill H. 2326. 49h°.). Ahnlich mochte
AV. Helbig (D. Homer. Epos^ 1887, lGlf. 164.

171f. 184; vgl. Guhl u. Koner Leben d. Gr.

Ti. B,.\ herausg. v. E. Engelmann 1893, 284f.)

den Griechen der Urzeit nur das letztere, wollene,

Zeugstiick nebst einem hosenartigen Schurz fiir

bei DureaudelaMalle Climatologie comparee
de I Italic et de TAndalousie 1849, 86).

Wie fruh im ostlichen Mittelmeergebiet linnene

Manufakte im Gebrauch waren, zeigen einige vor-

historische Funde. Einer der altesten Nekropolen
auf Kypern gehort ein fast aus reinem Kupfer
gearbeiteter Dolch an, an dem sich ein Stiickchen

Gewebe erhalten hat, welches bei mikroskopischer
Untersuchung deutliche Linnenfasern erkennen

die Manner zuschreiben ; freilich sei schon in vor- 50 liefi (F. Dummler Athen. Mitt. XI 1886, 218
homerischer Zeit an die Stelle dieses (wollenen)

Schurzes bei den Mannern infolge semitischen Ein-
iusses der linnene Chiton, ein genahtes, unmittel-

bar auf dem Leibe getragen es Untergewand (vgl.

Amelung o. Bd. Ill S. 2309, 60ff.) getreten, da
das Substantiv xtz&v in der epischen Sprache all-

gemein gebrauchlich sei. Wie dem auch sei (s. u.

S. 2445), so mussen doch die Hellenen, als sie

in Griechenland se&haft geworden waren, und die

mit Beilage I 14). Es besteht teils aus Resten
von feinem Gewebe. welches Fr. Studniczka
(ebd. Xlt 1837, 23) fiir einen tberzug halt, teils

aus einem Stiickchen groben Linnens, welches er

fur das Uberblcibsel eines linnenen Panzers an-

sieht. Auf dem Hiigel von Hissarlik ist das Bruch-
stuck einer prahistorischen Schale ausgegraben
worden, in dessen Loch die Beste eines zum Auf-
hangen des Gefafies dienenden Strickes staken,

Italiker bereite in frfihester Zeit wohl nur das60wekhe ebenfalls durch mikroskopische Unter-
„„„u ™ a-j„«+ i™i«™^ t ncA+«K^m ;«i.*

suchung als aus F. hergestellt erwiesen sind (H.

Schliemann Ilios 249). An einigen Schwertern
aus einem Grabe der Akropolis von Mykeuai fand
Schliemann (Mykenae 1878, 326) Spuren aus-

gezeichnet gewebter Leinwand, wovon hie und da
ganz kleine Lftppchen an den Schwertklingen
klebten. Ein aolches Fundstflck bespricht Stud-
niczka {Athen. Mitt. XII 21 mit Kg. 4) aus-

anch im Orient kultiviertc L. usitatissimum, nicht

L. anguatifolmm, zur Herstellung ihrer Gewebe,
vielleicht auch znm Anbau verwendet haben. Yon
Mesopotamien namlkh, dessen Bewohner nach
dem Ausweis nralter Denkmaler schon in sehr

friiher Zeit mit der Herrichtung kreppartiger

Leinwand vertraut waren (Helbig Epos 185),

wnrde der F. jedenfalls sthon tot 2500 in Agyp-
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fiihrlich. An dem Rest eines Schwertes klebt ein
ringsum abgebrdckelter, etwa 8 cm langer Linnen-
lappen, welcher fast durchgangig aus etwa 14,
zusammen fast 1 cm dicken Schichten ziemlich
groben Zeuges bestelit. Die wahrscheinlichste
Erklarung dunkt ilm die zu sein, daB hier auf
griechischem Boden zum erstenmal der Rest eines
Linnenpanzers vorliege, doch glaubt er, daB auch Wagen (II. VIII 441) und liber die Stiihle (Od.
dieses Stuck einen Beitrag zu dem orientalischen I 130. X 353); man umhiillt iav& Xizi, d. h.
Gesamtbilde der mykenischen Kultur liefern konne. 10 einem schmiegsamon Linnentuche, die Leic'he des

sind, will V. Bdrard (Rev. arch. 1901, 399) diesfr

nur bei Homer vorkommenden Wflrter mit hebr.
luth = Schleier (Jes. 25, 7 = tela i. d. Vulg.)
und arab. kdhu oder lithu — Mantel zusammen-
stellen und als semitiscbes Lehnwort ansehen.
Man breitet Xtza, d. h. linnene Decken, der Scho-
nung halber uber die in der Remise befindlichen

Ferner zeigen mykenisehe Kriegervasen unter dem
Panzer den eng anliegenden Chiton (Furtwiing-
icr und Loschcke Myken. Vasen 1886 Taf. 42.

Engelmann a. a. 0. 37 mit Fig. 37). Was
namlich die Kleidung betrifft, so glaubt Stud-
niczka (Beitriige 38) weder einen tiefgehenden
Gegensatz noch eine sictiere Ubereinstimmung
mit der griechischen Tracht, welcher wir in den
Homerischen Gedichten begegnen, erkennen zu

Patroklos (II. XVIII 352) und das seboe Asche-
enthaltende GefaB (ebd. XXIII 254). Von Lein-
wand kOnnen anch die gleichen Zwecken dienenden-
ninkoi (II. V 194. XXIV 796; Od. VII 96) ge-
wesen sein, zumal sie ,fein' heiBen (Od. ebd. 97),
ebenso die ,glanzenden' Decken gtfysa (Od. VI
38. XI 189. XIII 118. XIX 318. 337. XXIII
180). 3) Der Lokrer Aias und der Mysier Am-
phios erh alten das Epitheton XivQ&coovg- (II. II
r.OO Qon . „™1 tck„ ytv nz\ :j. .: i-kiinnen, so daB es also zweifelhaft bleibt, ob und 20 529. 830; vgl. Plin. XIX 25) = mit einem lin-

wie weit sich die Trager der mykenischen Kultur
wollener oder linnener Kleidung bedient haben.
DaB Helbig den Mannern vorhomerischer Zeit

den linnenen Chiton znschreibt, ist schon erwahnt.
Doch scheint Amelung (o. Bd. Ill S. 2326, 49ff.)

geneigt, anzunehmen, daB auch die mykenischen
Prauen den linnenen Chiton, nicht den spater bei

den Frauen gebriiuchlichen wollenen Peplos ge-

tragen hatten, da sich Fibeln, mit denen der

nenen Panzer gewappnet, Wenn der Panzer de&
ersteren auf einer rhodischen Schale gegen den
sonst ublichen Gebrauch weifi gemalt ist (Joura.
Hell. Stud. V 1884, 235 Taf, XL), so fragt es

sich, ob nicht der Maler den linnenen Panzer,
der jenem im Schiffskatalog zugeschrieben wird,
darstellen wollte (Helbig Epos 294). 4) Der
oft erwahnte, genahte und geschlossene, hemd-
artige yjrcbv war das Hauskleid des Mannes. Beim

Peplos meist genestelt wurde, nirgends in myke- 30 Ausgehen legte er darilber meist einen Mantel,
nischen Grabern gefunden hatten, wahrend dies in

anderen vordorischen Grabern (d. h. in solchen vor
dem 10. Jhdt.) der Fall sei. Nun sind Fibeln zwar
weder in Hissarlik noch in Tiryns (Helbig Epos
47. H. t. Rohden bei Baumeister Denkm. d.

klass. Altert. Ill 1888, 1908), wohl aber einige

jiingerer Zeit in Mykenai (Helbig ebd. 83, 9.

K. Schuchhardt Schliemanns Ausgrabungen
.1890, 332) ausgegraben. Freilich konnen diese

gewohnlich die wollene ylaXva, bezw. den Panzer
an. Vor dem Schlafengehen wurde er abgelegt
(Od. I 437). Dabei handelt es sicb gewohnlich
um einen kurzen ywdiv (vgl. Amelung o. Bd. Ill

S. 2330, 47. 2332, 32ff.)
t

der schon in Homers
Zeiten in der Mannerkleidung durchaue herrschend
geworden war (ebd. 2330, 18). Hierher gehflrt

auch der wohlgezwirnte , OTqeTzxog, ytzayy (ebd.

2334, 46). Der lange, bis an die FiiBe reichende
von Mannern zurBefestigung eines wollenen Man- 40 Chiton wird an einer Stelle (II. XIII 685) den
tels, der uber dem Chiton getragen sein mochte,
beniitzt worden sein. Immerhin mag aber die

linnene Kleidung bei den Mykenern ini'olge orien-

talischen Einfhisses iiberwogen haben.

II. Homerische und Hesiodeische Zeit.
Vorauszuschicken ist, daB der Sprachgebrauch
der ps.-Homerischen Hymnen und der Hesiodei-

schen Dichtungen, von denen besonders die letz-

teren grofitenteils im Mntterlande. die ersteren

Ioniern, fiir die er in spaterer Zeit bezeichnend
ist, zugeschrieben, wobei unter jenen die Athener
gemeint sind. AuBerdem wird er als Festtracht
der Ionier bei einem Feste auf Delos geschildert

(Hymn. I 147). Das Wort yizwv, in ionischer

Prosa xi&ojv, hiingt znsammen mit aram. kttana,

vulgararab isch kittan und aethiop. ketan = F., lin-

nenes Zeug, assyr. kitinnil — Leinwand (freilich

arab. hitn = Baumwolle) und vor allem mit hebr.
zum Teil im Mutterlande entstanden sind, nichts 50 ketwiet, womit im Alten Testament ein auf bloflem
bietet, was eine geringere Stufe der Entwick-
lung hinsichtlich der Tracht als die Homerischen
Epen verriete (Studniczka Beitrage 133). Ob-
wohl nun der StofT der betreflfenden Manufakte
meist nicht direkt als linnen bezeichnet wird,
sondern nur die ihnen gegebenen Epitheta und
andere Umstande auf diesen schlieBen lassen.

handelt es sich doch nach Studniczkas (Beitr.)

und Helbigs (Epos 161ff. 165ff. 171ff. 21 off. 294)

Leibe getragenes, gewohnlich linnenes Kleid be-

zeichnet wird (Gesenius-Buhl Handworterb.
uber d. AlteTest.12 1895; vgl. B^rard a. a. O.

397). Schon aus diesem Gmnde ist anzunehmen,
dafi /itwv ursprunglieh als semitisches (phoini-

kisches) Lehnwort einen Linnenrock bedeutet habe
(Amelung o. Bd. Ill S. 2310, 21ff.). Daza
kommt, daB er die Epitheta or/aXoeig = glanzend
(Od. XV 6U. XIX 232 ; vrjydzsog = fettglanzend,

Untersuchungen um folgende Gegenstande: 1) Die 60 II. II 43, ist sehr zweifelhaft) und ,weich wie
Aisa oder Moira spinnt das Xivov, den Schicksals- -i--~ & ->-->-

- ... r, , ,
i ,. ..•,..„-•

faden (II. XX 127. XXIV 209; Od. VH 197),
d. h. einen Faden von F. Anch die Angelschnur
(II. XVI 408) und das Fischnetz (ebd. V 487)
werden Xivov genannt, ebenso ein Betttuch (Od.
XIU 73. 117), und ein solch.es als fein bezeichnet
(a IX 661). 2) Wabiend nach 8cb rader , wie vor-
her (S. 2437) erwahnt, Xira nnd Uti idg. Herkonft

die Schale einer trockenen Zwiebel und leuchtend
wie die Sonne' (Od. XIX 232) erhalt. Er hat
einen schwachen Olglanz (II. XVIII 595), den
ihni die beim Weben angewendete Appretur mit
6l verlieben hat. Koch heute bedienen sich nam-
lich die landlichen Leinweber bei nns* um die
Faden (der Kette?) glatt nnd geachmeidig zu
machen, nach dem Gebraueh der Schlichte auch

4ea 6ls (W. Hertzberg Philol. XXtn 1874, 8;
vgl. Blttmner Technol. und Terminol. I 1875,
184, 10), wahrend eine derartige Anwendttng des
•Ols in der Wollenweberei ohne Analogie ist (Hel-
big Epos 169). DaB £<5/*a fur zix&v gesagt sein

<Od. XIV 482, vgl. 489) oder den untern Rand
des Panzers bezeichnet haben ktmne (II. IV 187.
•216), mochte Amelnng (a. a. O. 2329, 56ff.)

bestreiten und annehmen, daB daranter eine i^co-

p,fc von starker Wolle oder starkem Linnen zu 10
verstehen sei (vgl. u. S, 2453f.). Nur bildlich wird
der eherne Panzer des Alkathoos xixmv genannt
(II. Xin 439) und den Kriegern haufig das Bei-

wort %alxo%lxQ)V£$ gegeben (Studniczka 62.

Helbig 288). 5) Das Wort qpagog mochten einige

(z. B. W. Prellwitz Etymol. Worterb. d. griech.

Sprache 1892) mit lett. burices, buras = kleine

Segel zusammenstellen , bezw. auf idg. Ybhera
= schneiden (ebd. u. <pa.Qog u. <p&qqj>) oder = sich

bewegen (D. Laurent et G. Hartmann Vocabul. 20
etymolog, de la langue gr. et de la 1. lat. 1900,
108. 448) zuriickfuhren, andere tells als agypti-

sches Lehnwort unter Hinweis auf die Insel Pharos
{Studniczka 88ff.), teils als semitisches Lehn-
wort ansehen, letztere, indem sie es mit hebr.

afer = Kopfbedeckung (auch assyr. aparu = an-

ziehen, sich bekleiden) (Helbig 194f.) oder mit
hebr. pe'er — Kopfputz, Turban als Tracht der
Priester, des Brautigams und der vornehmen Jeru-

salemerinnen (H. Lewy D. semit. Fremdw. 1895,30
82ff. B^rard a. a. O. 399) vergleichen. Es be-

gegnet uns znnachst als das Obergewand des Dio-
nysos (Hymn. VII 5) und der Volkskdnige, wobei ihm
das Epitheton ,groB' gegeben wird (II. II 43. VIII
221; Od. VIII 84. XV 61), so daB es sich von
der wollenen yXalva, dem gewOhnlichen Mantel
der Manner, schon durch seine GroBe unterschie-

den haben muB (Helbig 193). Es scheint weder
wie der ytzoiv genaht noch wie ofters die yloXva
genestelt gewesen zu sein, da wrenigstensHeft-40
nadeln nicht erwahnt werden (Helbig 199.206).
Es war ein Luxusgewand (vgl. II. XXIV 231

;

Od. XXIV 277) und wurde wahrscheinlich nur
im Sommer getragen (S tudni c zka 92). Es wird
zwar an einigeu Stellen (II. VIII 221; Od. VIII
84; Hymn. VII 6; vgl. Od. XIII 108) purpurn
genannt, doch wird auch sonst im Altertum
Purpurleinwand erwahnt (Studniczka 87; vgl.

Amelung o. Bd. Ill S. 2324, 7ff. 2331, 14ft'.,

auch u. S. 2450 \iber Eurip. Orest, 1431 und 50
S. 2452 uber Plin. XIX 22 und S. 2462). AuBerdem
ist es mfiglich, daB jioQfpvpsog ursprunglieh die
Bedeutong von .heftig erregt, schimmernd' gehabt
hat (s. besonders Ales. Dedekind Ein Beitrag
sur Purpurkunde 1898, 90ff.). Das rfagog der
Frauen, ein oblonges Zeugstuck (Helbig 206),
wurde gegfirtet (Studniczka 86. Helbig 206)
Tind wie der meist wollene Peplos, das gewehn-
lictae und aUeinige Gewand der Frauen, gebraucht,
d. h. um den blofien Kdrper gelegt ^Hes. op. 198)[ 60
Trird aber wie das der Manner auch als groB be-
zeichnet (Oi V 230. X 543). Als linnen wird
«s cbarakterisiert durch die BeiwOrter Xevx6v weiB
<Hes. ebd.), A^ytxpeor weiBglanzend und Utkov
dunn oder fein (Od. ebd.). AuBerdem heifit das
<paQos, welches Penelope ids Leiehentuch far
Laertes webt, Xtxrdr (Od. II 95. XIX 140. XXIV
130) nnd ergl&nzt, nachdem es ram Webstuhl

abgenommen und gewaschen ist, wie die Sonne
und der Mond (ebd. XXIV 147). DaB nicht ein-

mal diesem kunstvollen Gewande buntgewebte
Ornamentik wie der Chlaina und dem Peplos zu-

geschrieben wird, spricht ebenfalls fur einen lin-

nenen Staff (Studniczka 87), wie derselbe Urn-

stand beim Chiton. Geradezu Xevxov genannt
ist das uber die Leiche des Patroklos gebreitete

<pdgog (II. XVIII 353). Uberhaupt scheint es,

daB die Toten damals ausschlieBlich in linnene

Stoffe gehtillt wurden (Studniczka 88. Helbig
167), Dieser Stoff kann auch das Fehlen (oder

vielmehr seltene Vorkommen) der Heftnadeln in

den altesten (mykenischen) Grabern Griechen-

lands erklaren (Studniczka 88), da er dnrch
wiederholtes Durchstechen von Heftnadeln leiden

muB und diese daher bei ihm uberhaupt nicht

in Anwendung gekommen sein mogen (ebd. u.

131). Fcrner wickeltc man den neugeborenen

Apollon in ein weiBes und feines <paoo$, d. h.

Windeltuch, ein (Hymn. I 121f.). Aus yapta
endlich, welche cr von der Kalypso erhielt, be-

reitete Odysseus die Segel fiir sein Flofi (Od. V
258), und aus Leinwand werden wohl schon da-

mals hauptsiichlich. wie spater Segel bereitet worden
sein (E. Buchholz Homer. Eealien II 1, 1881,

260. Hehn 165), da der Hanf erst verhaltnis-

maBig spat den Griechen und Komera bekannt
wurde nnd uberhaupt nie von ihnen zur Bereitung

der Segel benutzt worden ist (vgl. E. Assmann
bei Baumeister Denkmaler III 1888, 1620).

6) Selbst die si/nara XeTrrd, die feinen Gewander
Hektors (II. XII 510), scheinen linnene gewesen
zu sein; ebenso die agyv<pa strata, die weifi-

glanzendcn Gewander der Maia (Hymn. Ill 250)

;

ob aber auch die scuara aiyakosvra anderer Frauen
(II. XXII 154; Od. VI 26), ist zweifelhaft, da
zu diesen auch ein anscheinend hochroter, (pai-

vozegog xvoog avyfjg
t

Peplos gerechnet wurde
(Hymn. IV 85f.) , und obwohl Studniczka (50;
vgl. Amelung o. Bd. Ill S. 2311, 13ff.) an-

nimmt, daB oiyaloug mit der Bedeutung ,fett-

glanzend' (?) nicmals wollenen Klddern bcigeleirt

werde. Dagegen entspricht das fein gearbeitete

und auf der Haut glanzende Kleid, so&o$, des

Helios (Hvmn. XXXI 13) einem Chiton (Od. XIX
232; vgl." das Schleiertuch II. XIV 185), und
auch das weifigliinzende Kleid, die agyvtpEr} to(h'}s,

der Pandora (Hes. theog. 574) wird von Lein-

wand gewesen sein. 7) Das Wort 6$6vt) ist wohl
mit Sicherheit als semitisch in Anspruch zu neh-

men (O. S c hr a der Linguist, -histor. Forscliungen

zur Handelsgesch. u. Warenkunde I 1886, 192.

Gesenius-Buhl a. a. O. unter "EjN. Berard
a. a. O. 398; anders Prellwitz a. a. 0. und

Laurent et Hartmann a. a. O. 75 und 480

scu idg. Yvadh = binden), wenn auch das ein-

mal im Alten Testament (Prov. 7, 16) vorkom-
mende ethun, woraus buntgewirkte Stoffe herge-

stellt wurden, agyptisch genannt wird und fiir

seinen Namen kein passender semitischer Stamni
geranden ist (H. Lewy a. a. 0. 124f.). Nicht
zufallig werden spater die feinen und weicben
KLeider (die vestes Melitenses der Rflmer, vgl. u.

S. 2464), durch deren Herstellung die einst von
Phoinikem besiedelte Insel Malta beruhmt war,
o&ovcu genannt (Diod. V 12. Hesych. s. MsXi-



rata), d. h. linnene Gewebe. Wenn Silius Italicus

(XIV 251) Malta stolz auf seine tela lanigera
nennt, so konnte er htfchstens baumwollenes Ge-
webe gemeint haben, befande sich dann aber im
Widerspruch mit den andern Gewahrsmamiern,
so dafi vielleieht tin if/era zu lesen ist. Wcnig-
stens sind 6&6via, wenn kein Beiwort dabei steht,

hochstens bei dem agyptischen Verfasser des Pe-
riplus mar. Erythr. nicht linnene, sondern baum-

vins (Aen. VII 14, nach Blumner Technol. E
122, 5 und 184 allerdings unzuverlassig) , dafr

noch gegen 400 n. Chr. die rOmisehen Leinweber
stehend gearbeitet hatten. So bedarf es denn
auch keiner weiteren Erklarung, daft Penelope
das erwahnte kunstvolle qpapog stehend webt (vgL
auch H. Blumner fiber den aufrechten Web-
stuhl der Penelope in einem Vasenbilde bei Ban-
meister Denkm. Pig. 2332 = Mon. d. Inst. IX

wollene Stoffe (s. u. S. 2476), Diodor wtlrde fur 10 42, und Hoierli a. a. 0. 178). Also zugegeben,
diese ftwmva gesagt _ haben (Diod. I 85 = Plut. dafi der aufrechte Webstuhl bei Homer vorherrscht,
Is. et Os. 39). Ob die arabisehe (Diosc. II 213)
oder syrische (Plin. XXVII 109) Pflanze 6§6vva,
die sehr unverstandlich beschrieben wird, hieher
gehSrt, ist nicht zu entscheiden. Nun tragen die

auf dem Schilde des AcTiilleua dargestellten tan-

zenden Madchen feine 6&6v<u, die Junglinge da-

gegen Chitone (Ii. XVIII 595), so dafi jene wie
diese unmittelbar auf dem Leibe zu sitzen und

so braucht man daraus noch nicht mit Stud-
niczka (50) auf ein Vorlierrschen der Wolle bei

ihm in der einheimischen Produktion zu schliefien

oder sich zu scheuen, die Bekanntscliaft mit der

Leinwcberci allzuweit zuriickzudatieren , zumal
er selbst einen leisen Zweifel dariiber nicht unter-

driicken kann, ob ein aufrechter Webstuhl zur

Anfertigung feiner Leinenzeuge wirklich nicht
die Stelle derPeploi zu vertreten scheinen (Stud- 20geeignet gewesen sei. Dafi aber 6&6vrf Linnen
niczka 119). tjbrigens ist dabei zu erinnern,

dafi von einem eigentlichen Mantel der Frauen
nie die Eede ist (ebd, 124). Da ferner die 6&6vou,
welche die phaiakischen Magde weben, von 01
triefen (Od. VII 105 und bei Plut. de Pyth. or.

4 p. 396 b), so miissen sie, woriiber schon beirn

Chiton die Eede war, von Linnen gewesen sein

(so auch Schrader Keallex. 248). Was das hid-

den o-dovat beigelegte Adjcktiv xaipovoocu be-

bedeutet habe, bezeugt auch der spiitere Sprach-

gebraach (Helbig 169). Dagegen waren auch
die agyevvai o&ovai, das weifie Schleiertueh, mit

dem Helena ihr Gesicht verhiillte (II. Ill 141),.

von diesem Stoffe, nicht, wie Pollux (VII 54) er-

klftrt, von Wolle, 8) Zur weiblichen Tracht ge-
hOrte auch ein Schleiertueh, xgydsftvov, x-aXvatQij,.

y.dkvfijiia, welches die Frau, wenn sie sich zum
Ausgehen anschickte, in der Regel liber den.

txifft, so besagt es, dafi sie mit einem xaigog, 30 Hinterkopf zog und tiber Schultern und Rucken
d. h. einem Gefiige von Faden, mittels deren die

bciden Fadenreihen des Aufzugs auseinander ge-

halten wurden, um dem Einschlag den Durch-
gang zu verschaffen , versehen sind (Blumner
Technol. I 126, 5. Helbig 108), und xaigog
wird von Lewy (a. a. 0. 125) mit hebr. qur =
diinner Faden verglichen. Besonderes Gewicht
legen Studniczka (49, vgl. 87) und Helbig
(109) noch auf den Uinstand, dafi die Magde bier

hinabwarf, das Gesicht freilassend (Helbig 215f.).

Dieses xe^defivov wird ofters dl. XVIII 382 ; Od.
I 334. XVI 416. XVIII 210.' XXI 65; hymn. V
25. 438. 450), ebenso die xoJ.vjitqi} ill. XXII
406) fettgliinzend, Kmagov,

-»J,
genaunt, namlich

gliinzend von dem bei der Appretur angewandten
01 (Helbig 170); das xgrjdsftvov der Here er-

glanzt wie die Sonne (II. XIV 185). Dies fuhrt

auf einen linnenen Stoff, zumal, wie erwahnt,
sitzend arbeiten, wahrend an andern Stellen (II. 40 der Gegenstand auch einmal (II. LTI 141) 6&6vtj

I 31 ; Od. V 62/ X 222. 226. 254 totov sTtmyo-
tiht}) dies im Stehen geschelie, indem sie meinen,
dafi der alteste (der aufrechte nach Studniczka)
Webeapparat nur ausnahmsweise die Arbeit im
Sitzen gestatte und zur Herstellung leinwand-
artiger Stoffe ungeeignet sei, und sich fur die

letztere Behauptung auf Karabacek (bei Benn-
dorf und Niemann Reisen in Lykien und Ka-
rien 1884, 19) berufen. Doch stellt Karabacek

heifit. Wenn xdlvftfia zweimal (II. XXIV 94;
hymn. V 40) das Epitheton xvaveov, d, h. tief-

schwarz, erhalt, so handelt es sich um ein Trauer-

gewand, das auch von Linnen sein konnte, da
das Schleiertueh niemals buntgewirkt war (Stud-
niczka 127). Dafi das xgrfisptvov, einmal ein

Hochzeitsgeschenk der Aphrodite an Andromache
(II. XXII 470), immer ein besonders feiner und
kostbarcr Gegenstand gewesen sei und durchaus

seine Behauptung nur fur den hochst primitiven 50 nur von den Orientalen den Griechen zugeftihrt

Webstuhl der Jurukenweiber Kleinasiens auf, an
dem sie in verschiedenster Haltung, auch sitzend,

den farbigen Wollfaden mit den Fingem durch
die Kette ziehend, ihre gobelinartigen Stoffe mehr
sticken als weben. Auch scheint ihm diese Technik
nicht durch die Einteilung beruhrt zu werden,
welche H. L. Ahrens (Philol. XXXV 1870, 395)
mit Beziehmig auf beide Arten aufrechtstehender
Webstiihle des klassischen Altertums treffe. Ahrens

sein konne, wie Studniczka (127f.) glaubt, ist

doch schon deshalb zweifelhaft, weil auch die

Magde der Kausikaa (Od. VI luO) xoYjdsftva und
gewohnliche Frauen sogar schone ptg/jdefjcva (ebd.

IV 623) trugen (vgl. Studniczka 124). Wie
das xaj.vfif.ta einmal durch ?o&oz, d. h. ein Wort
von allgemeiner Bedeutung, vertreten wird (D,

XXIV 94), so wird auch einmal das Schleiertueh

savos, was sonst fur .t£.t/.o? steht (Studniczka
namlich unterscheidet einen aufrechten Webstuhl 60 127), genannt und als weifiglanzend bezeichnet
als alteren, an dem man stehend, und einen eben-
falls aufrechten jungeren, an dem man sitzend wob,
und vermutet, wie andere (s. o. S. 2436), dafi die

Bewohner der schweizerischen Pfahlbauten ihre

Stoffe am altereu Webstuhl stehend von unten
nach oben gewebt hatten. fjberhaupt spricht er

(388) den alteren Griechen und BCmern den wag-
rechten Webstahl ab. Besonders bezengt Ser-

(ebd. HI 419). 9) Dafi die oyyea genannten Decken,

weil sie das Epitheton ,glanzend' myaloevxa er-

halten (Od. VI 38. XI 189. XIX 318. 337. XXHI
180), von Linnen gewesen seien, daifte nicht ganz
sicher sein, da z. B. zu den stftaxa otyaiosrra

der Aphrodite, wie erwabnt, ein hochrotef nhtiog

gehort (Hymn. IV 85f.), falls man nicht anch
diesen for einen linnenen ansehen will.

Fassen war die Ergebnisse zusammen, so ist

klart dafi die Griechen die feinen linnenen Stoffe

zunachst durch den phoinikischen Handel erhalten

haben, aber achon zur Homerischen Zeit solche

in den ionischen Stadten gearbeitet wurden (Hel-

big 170f.). Man braucht also auch nicht mit
Studniczka (46. 57, 5) anzunehmen, dafi nur

die groberen Linnenzeuge , wie ein solches z. B.

bei dem Chiton des als Bettler verkleideten Odys-

seus (Od. XIH 434) vorauszusetzen ist, heimisches

Erzeugnis gewesen seien. Dafi dagegen die alter-

tumliche Vorstellung von der das llvov, den Schick-

salsfaden, spinnenden Gottin als Beweis dafiir

gelten kann, dafi der F. an Ort und Stelle ge-

wonnen worden sei (so H e 1 b i g 1 7 1 f. Schrader
Reallex. 247) , wird zum Teil bestritten (Hehn
166. Studniczka 57, 1). Diese Vorstellung

konnte schon Jahrhunderte bestanden haben, wenn
bereits, was nicht undenkbar, die Mykenaier F.

gesponnen haben sollten. Auch der Zusammen-
hang mit der F.-Kultur der Pfahlbauern ist nicht

sicher, da der Ubergang von dem Linum angu-

stifoliurn, das nach Ausweis der Pfahlbautenfundc

und den Experinienten Heers (a. a. O. 16) doch

auch eine gute, wenn auch nicht ebenso lange

Faser liefert, zum Linum usitatissimum schwer

begreiflich ware. Daher ist es wohl mOglich, dafi

die Hellenen erst nach ihrer Trennung von den

iibrigen europaiscben Indogermanen ilberhaupt

den F. und zwar in der Form des Linum usita-

tissimum durch die Phoiniker kennen gelernt

haben. Das Wort livov mag ja immerhin indo-

germanischer Herkunft sein, kann aber urspriing-

li eli jeden Faden bezeichnet haben und erst spater

die Bedeutung F.-Faden usw. angenommen haben,

zumal Xni und Atta seroitisches Lehngut sein

konnen. Dann miifiten freilich die iibrigen hier-

her gehorigen europaischen Bezeichnungen teils

direkt, teils indirekt aus dem Griechischen ent-

lehnt sein (Hehn 174. 570), eine Annahme, die

selbst nach Schrader (Beallex. 2461) fast nur

bei ?.tzt (Xixa) und linteum auf wesentliche laut-

geschichtliche Schwierigkeiten stofien soil. Das
lange i in lat. linum wenigstens kann hierbei

weniger in Betracht kommen, da es sich auch
einmal in hv-ojizaoftai (Ar. Pax 1178) findet.

Dafi dagegen die Griechen schon in Homerischer
Zeit den F. und zwar Linum usitatissimum an-

gebaut haben, ist wohl moglich.

Ill, Griechen land und andere Lander, so-

weit sie mit ihm in Beruhrung kommen, in den
letzten sieben Jabrhunderten v. Chr.

a) Uber die hierher gehorigen feinen amor-
ginischen Stoffe, meist Frauengewander, ist be-

reits oben von Mau (Bd. I S. 1875, 13ff.) und
Amelung (Bd. ILT S. 2323, 13ff.) gesprochen.

Da ihr Gebrauch nur far das 5. und 4. Jhdt.

bezeugt ist, so kOnnen die viel spateren Zeiten

angehorigen Erklarungen nicht als zuverlassig

angesehen werden. Der Stoff wird aber meist fur

Uvov (PolL VII 74) Oder hvoxcddftr} (Pans. lex.

bei Eustath. ad Dionys. perieg. 525. Snid. Schol.

Plat, epiet. 13, 363 a. SchoL Aischin. I 97 ; vgl.

Hesych. und Etym. M. 86, 14) ansgegeben. Da
namlich der F.-Stengel Xivov xtddptj (Pa.-Hipp.

II 584. 876 K.) oder Itroxaldftr} ^leopatra bei

Gal. XH 433) genannt worde, so wnrde auch fur

Xivov von manchen Zivoxaldftij (Ps.-Diosc. II 125

;

vgl. y^ri ''Q^e Jos. 2, 6 = ItvoxaXdftt} Sept.

= stipula lini Vulg. = Xivov dyxaXffieg Joseph,

ant. V 9), dichterisch sogar einfach xaMfit) (Kal-

limachos beim Schol. Pind. Pyth. 4, 376) gesagt.

Nach andern soil es sich um Baumwolle (Schol.

Aisch. ebd.) oder gar um das haarige Bliiten-

buschel des Eohrs (ebd. Eekk." anecd. gr. 210,

29) gehandelt haben. tTber die zweifelhafte Far-

bung mit der Orseille der am Strande von Amor-
10 gos und anderer Inseln des Aegaeischen Meere s

vorkommenden Flechten Eoccella tinctoria Ach.
und phycopsis Ach. spricht neuerdings A. Phi-
lippson (Petermanns Mitt., Erganzungsh. 134,

1901, 1031). tiber die fivoaog, die zeitweilig,

namentlich zur Zeit Herodots, Linnen gewesen
sein raufi, s. o. Bd. Ill S. 1108ff.

Das Wort aivdow, welches man friiher be-

sonders mit dem Namen des Flusses Indos iden-

tifizicrte (so auch noch Prellwitz a. a. O. und
20 Laurent et Hartmann a. a. O. 94), ist wohl

weder aus dem Indischen noch aus dem Agyptischen
herzuleiten, sondern hangt wahrscheinlich mit dem

alttestamentlichen T
1"^ zusammen (Lewy a. a.

O. 84; ander s freilich Gesenius-Buhl), womit
ein linnenes Unterkleid bezeichnet wird. Bei den
Griechen bedeutet oivdo'jv eigentlich ein Stuck

Zeug oder Tuch von beliebigem Stoffe (J. Mar-
quardt D. Privatleben der R0mer2 1886, 489,

30 9), allerdings, soweit sich dies feststellen lafit,

zunachst von Leinwand. So hiillen die Agypter
ihre Toten in Streifen otvdovog pvootvyg (Her.

II 86), und gegen Muckenstiche bietet ihnen ein

oivdoiv keinen Schutz (ebd. 95). Die Perser ver-

binden ihre Verwundeten mit Streifen oivdovos

fivcolvrjg (ebd. VII 181), die Babylonier seihen

in der otvd(t>v zerstofiene Fische (ebd. I 200).

Mit einem aivdwv (Vorhang?) schlofi Pythagoras

seine Schiiler von der Aufienwelt ab (Iambi, vit.

40 Pyth. 72. 89). Mit einer Schlinge aivdovog erhangt

sich Antigone (Soph. Ant. 1222), ocvdtov dient den

Aethiopiern als Segel (Eurip. frg. Phaeth. 36 Din d.),

und die an der Pest im J. 430 erkrankten Athener

ertrugen wegen der Fieberhitze nicht einmal die

Bedeckung mit ganz diinnen Decken und oiv-

(Uvcc (Time. II 40, 5). Ein Kleiderinventar der

Hera von Samos vom J. 346/5 fuhrt eine oiv6d>v

Us auf, welche am Bilde der Gottin ausgebreitet

wurde (Ch. Michel Becueil nr. 832, 19; vgl.

50 oivdovLOxo; ebd. Z. 24). Seit dem Zuge Ale-

xanders nach Indien wird das Wort am haufig-

sten auf baumwollene Kleider angewandt (Schra-
der Forschungen 200. 206. 212. Wagler o.

Bd. Ill S. 169, 57). Doch wird z. B. noch der

aivbovixag der Knaben und Sklaven in der In-

schrift von Andania v. J. 91 v, Chr. (bei Michel
a. a. O. nr. 694, 17f. und Dittenberger SylL 3

653; vgl. Kern o. Bd. I S. 1217, 50ff.) fur ein

linnenes Kleidungsstuck gehalten (H. Sauppe
60 Ausgewahlte Schriften 1896,271), und im Maxi-

maltarif des Diocletian vom J. 301 n. Chr. (28,

16—36) sind atvdovsg xoudgiat, Betttiicber von
Linnen, angefiihrt. Die Leinwand, in welche die

Leiche Jesu gehiillt wurde, wird teils aiv$<ov

(Matth. 27, 59. Marc. 15, 46. Luc. 23, 53) teils

6&6via (Luc. 24, 12. Joann. 19, 40. 20, 5 = lin-

teamina im Cod. Vercell. ed. Belsheim und in d.

Vulg., wo auch lintea) genannt. Von Linnen werden



wohl auch die Fahne des makedonischen K6m"gs
in der Schlaeht bei Sellasia 221 v. Chr. (Polyb.
II 66, 10), die in nachchristlicher Zeit erwahnten
Segel (Lukianos in Anth. Pal. XI 404, 4 und
Alciphr, I 12, 2), der wohl zum Verbinden von
Wunden gebrauchte rsXa/icov aivSovk?}s (Poll. IV
181), eine beim Barbieren gebrauchte mantelartige
Serviette (Alciphr. Ill 66, 2. Diog. Laert. VI 90

;

vgl. Gal. I 26 u. Etym. M. 804, 23) und ein zum
Frottieren des Kopfes gcbrauchter aivddtv (Ales.
Trail. I 493 Puschm.) gewesen sein. In spaterer
Zeit wird die oivdi&v auch als ein spezifiseh agyp-
tisches Rleidungsstiick bezeichnet (Lucian. deor.

cone. 10. Poll. VII 72), auch mit tunica Imtea
geglichen (Corp. gloss, lat. II 431, 42). fiber

die auch bei den Griechen im Isisdienst gebrauch-
lichen linnenen cwdovsg s. Dittenberger a. a.

O. nr. 754. Von zweifelhaftem Wert mag die

Erklarung von oivdovlztjg %iTiov als linnen sein

(Phot). Ober die Bedeutung ,Linnen (
vgl. auch

u. S. 2460.

Das Wort qpcboacov ist aus koptisch <pcox =
pallium gebildet (s. o. Bd. Ill S. 1111, 18ff.) und
sollte einen agyptischen Chiton aus grobem Linnen
bedcuten (Poll. VII 71). In Wirklichkeit be-

zeichnet es sowohl das Kleidungsstiick eines Marines
(Kratinos bei Poll. VI 18) als auch ein Segel
(Lycophr. 26), das von Linnen war (Hesych. Etym.
M. 804, 23). Von grobem Linnen wird das Bade-
tuch, (pfooadiviov (Lucian. Lexiph. 2) und von
weniger grobem das seinem Zweck nach unbe-
stimmte rj/uipfoooojviov (Aristophanes bei Poll. VI
161, vgl. VII 71) gewesen sein. Auch TJfiiTvfiiov

sollte ein agyptisches Wort sein. Das saubere

tffttrvfitov , womit bei Aristophanes (Plut. 729)
einem Blinden die Wimpern voneineni Heilkunstler
abgewischt werden, wird als linnen bezeichnet
und mit einem Handtuch verglichen (Schol. Ar.

Poll. ebd. ; vgl. Erotian. p. 10 Klein. Hesych.),

auch als doppeltes, d. h. dickes, otvdoviov erklart

(Erotian. ebd. Hesych.; vgl. Phot.). Schon von
der Sappho (beim Schol. Ar. ebd.) war f)fUTvfiwv
ora/.daaov, d. h. triefendes Schweifltuch, gesagt.

Urn Plattnasen in die richtige Form zu bringen,
wird Charpie von f/iurvfiiov in gewohnliche Lein-
wand gehiillt und in die Nasenlocher ' gesteckt

(Hipp. Ill 181 K.). In dem erwahnten Kleider-

inventar von Samos (bei Michel a. a. O, Z. 28)
sind Kopfkissen aus fjfitTvfitov erwahnt. Ange-
feuchtete Lappen von tjfujvjitov sollen einem
Kranken auf Brust und Eiicken gelegt werden
(Ps.-Hipp. II 269 K.). Ferner war die xaldaigis ur-

spriinglich ein agyptisches Unterkleid von Linnen,
welches bis zu den Schenkeln reichte und unten
gefranst war (Herod. II 81; vgl. Poll. VII 71

und Helbig Epos 185. 207). Nach ihm waren
wohl die KaXaatgng, eine Kriegerkaste in Agypten
(Herod. II 164ff. Steph. Byz. s. 'L'ottoTv/ufitets),

benannt. Weil man den Spartaner Lykurgos
irgendwie mit Agypten in Verbindung brachte,
gab Kratinos auch diesem einen solchen Chiton
mit breitem Saum ; das Wort selbst war agyptisch
(Schol. Ar. At. 1294; vgl. Hesych. Phot. Suid.
und Etym. M. 209, 23). Mit TQvyoxal&oiQu; be-

zeichnete Aristophanes (bei Poll.- VII 96 und
Clem. Alex. paed. II 12 ; vgl. Hesych.] ein weiches
und kostbares weibliches Kleid. Eine KomCdie
des Alexis war KaXdotgic betitelt (Poll. X 18).

In der erwahnten Inschrift von Andania in Mes-
senien sind Z. 17—21 xaXaaf}Qtie als festliche

Unterkleider von Madchen, Sklavinnen und Hierai,

an deren Stelle zum Teil auch atvdovimi treten
kOnnen, angefuhrt; sie waren nach Sauppe (a.

a. O.) wohl auch von Linnen. Die schonsten
xakaoiQBig waren die persischen, aber selbst in
Korinth wurden solche und zwar von verschie-
dener dunkler Farbe hergestellt (Dernokritos Ephes!

10 bei Athen. XII 525 d). Bei den letzteren soil
nach B. Buchsenschiitz (D. Hauptstatten des
Gewerbefleities im Mass. Altertum 1869, 72, 3)
wegen dieser Farben an Wolle gedacht werden
muss en. In einem Verzeichnis der Schenkungen
an die Artemis von Brauron ungefahr aus dem
J. 330 v. Chr. flndet sich ein linnener frosch-

griiner xdvdvg zur Ausschmtickung des Bildes (bei

Michel a. a. 0. nr. 820, 44. IG II 758 B col.

II). Dieser mit Armeln versehene a&vbvq ist

20 sonst vornehmlich ein Mantel der vornehmen
Perser und Meder (s. Amelung o. Bd. Ill S. 2207,
18ff.). Fur ein lydisches Lehnwort mOchte Stud-
niczka (Beitrage 21) xviiaootg ansehen. Die
avjtdruSsg, welche Alkaios (bei Athen. XIV 627 b)

znsammen mit seinen Waffen nennt, mOchte der-

selbe in den kurzen Chitonen archaischer Panzer-
figuren wiedcrerkennen, zumal Ion von Chios (bei

Poll. VII 60) den ximaootg linnen nennt und
wegen seiner Kiirze nur bis zur Mitte des Ober-

30 schenkels reichen lilBt. Derselbe ist von Hip-
ponax (bei Tzetz. Lyk. 855) als ein Untergewand
charakterisiert und wird von Hekataios (bei Har-
pokration) auch den Persern und Kissiern zu-

geschrieben. Das Wort war auch von Aristo-

phanes und Lysias (ebd.) gebraucht. Spater wird
es aber fur der Artemis von Wochnerinnen dar-

gebrachte Frauenkleider gebraucht (Anth. Pal.

VI 202. 272, vgl. 358), d. h. nach Studniczka
(ebd. A. 62) fur das kurze Unterhemd, welches

40 die Frauen in spaterer Zeit getragen zu haben
scheinen. Die Lexikographen geben daher eine

ungenaue Erklarung (Hesych. Harpocr, Suid.).

Doch wird noch etwa zur Zeit Hadrians xvndo-
oiov &[.i<pifidlfaa&ai fiir ,£rieg beginnen' ge-

braucht (Orac. Sibyll. V 187). Uber andere Chi-

tone oder Unterkleider fremder Volker, die aber

zum Teil aus Wolle bestauden haben konnen,

und ihre Namen s. Amelung o. Bd. Ill S. 2333,

32. 58ff. Im folgenden wird es sich nur um die

50 schon fruher gebrauchten Ausdrucke fiir F. und
die daraus gefertigten Produkte, Xi'vov und o&ovtj,

handeln, wozu noch der Ausdruck mvnri, oxv-

7i£iov fiir Werg u. dgl, hinzukommt.
b) 1. A Lvov. Die Pflanze wird von Theo-

phrast nur selten erwahnt. Sie liebe einen guten

Boden, weshalb es dern tTbermaB der Nahrung
zugeschrieben werden k5nne, dafi sie sich mit-

unter in den ganz anders gearteten Lolch, Lo-

Hum temulentum L.
(
verwandle (c. pi. IV 5, 4;

60 vgl. II 10, 2 und b, pi. VIII 7, 1), der Same
habe etwas Klebriges und Fettes (h. pi. Ill 18,

3). Auch erwahnt er (ebd. IX 18, 6) ein Xlvov

xvqivov, d. h. unter dem Weizen wachsendes Uvov,,

statt dessen Dioskurides (III 129 ; vgl. Plin. XXVII
62) fiskdfuivQov hat, so dafi vielleicht die Korn-
rade, Githago segetnm Desf. gemeint sein kann
(vgl. Praas a. a. O. 105. 229). Nach einem wohl
etwas ftlteren SchriftsteUer (Ps.-Xen. de re pnbL

Athen. 2, 12) wird der F. in ebenen und holz-

armen Gegenden gebaut. Schon gegen Ende des

7. Jhdts. wurzte man in Spdrfca die Brote mit
Mohn, Leinsamen (ktvov) und Sesam (Alkroan bei

Athen. Ill Ilia). Den im J. 425 auf der Insel

Sphakteria blockierten Lakedaimoniern wurden
von ihren Landsleuten auf verschiedene Art Lebens-
mittel zugebracht, wobei einige Taucher auch
zerstofiene Leinsamen in Schlauchen mit sich

fuhrten (Thuk. IV 26, 8). Mehrfach wurde der 10

Same von den Arzten angewandt, die ihn wie

Alkman (a. a. O.) bisweilen einfach nur mit Xlvov

bezeichnen (Ps.-Hipp. II 431 K. Ill 39. 314. 573).

Er ist nahrhaft und verstopft, hat aber auch
etwas Abkuhlendes an sich (ebd. I 678). In Wein
zerrieben dient er zur Bcinigung der Gebarmutter

(II 557). Wenn Wind in der Gebarmutter ist,

wird er in Wolle auf den Muttermund gelegt

{ebd. 849). Bei Brennfieber dient er, so lange

in Wasser gekocht, bis der Saft fettig erscheint, 20
und getrunken, zur Kiihlung (321). Bei Span-
nung der Bauchgegend reibt man diese damit
ein (76; vgl. Gal. XV 816). Bei Schmerzen in

den Seiten macht man damit einen Umschlag
auf die Oberbauchgegend (84). In Wein und
Ol zerrieben wird er auf eine Geschwulst am
Halse gelegt (III 573. 679). Mit andem Mitteln

wird er innerlich gebraucht bei Fieber, das mit
Leibscbneiden verbmiden ist (II 94; vgl. Gal
XV 897), als urintreibendes Mittel (ebd. 569), 30
zur Anregung des Appetite (431), bei Gebarmutter-
anschwellung und Husten der Kinder (656) und
bei Schmerzen der Frau im Uhterleibe (III 39)

;

auiierlich zur Spiilung der Gebarmutter (II 564),
zur Eeinigung von Wunden (III 31 4f.), bei Ent-
ziindung des Mastdarms (ebd. 335) u.s.w. WT

er

zufiillig eine spanische Fliege verschluckt hat,

nimmt Lammeshirn mit Leinsamen (Nic. al. 134).

Selbst die Wurzel wurde, nebst den Beeren des

phoinikischen Wacholders, Iuniperus phoeniceaL., 40
abgekocht, bei Schmerzen am After nach der
Entbindung getrunken (Ps.-Hipp. II 736 K,); die

Blatter entweder allein eingenornmen oder mit
andern Mitteln zerrieben eingelegt, wenn Wind
in der Gebarmutter ist (849), und zerschiiittene

Stengel ausgelaugt, mit der Lauge Wolle ange-
gefeuchtet und diese an die Gebarmutter gelegt,

wenn die Frau nicht schwanger wird (584).

Demnach kann der F.-Bau in Griechenland
nicht ganz unbedeutend gewesen sein. Anderer- 50
seits ist kaum anzunehmen, dafi, von Amorgos
abgesehen, das Produkt von sonderlicher Giite
gewesen sei, da es dem Lande an der erforder-
lichen Fenchtigkeit im Boden und in der Luft
abgeht. MuB man daher einen nicht unbedeu-
tenden Import annehmen, so bleibt es doch im
einzelnen unklar, ob es sich dabei um die rohe
oder schon zu Gam versponnene Faser oder gar
um Gewebe gehandelt habe, well mit livov alle

dieee drei Begriffe wiedergegeben warden, wenn 60
auch for das fertige Gewebe das Wort 6&6v<r},

wie wir sehen werden, bei weitem bevoraugt wurde.
Agyptisch nennt ein TogelfBnger sein linnenes

Netz, ZtvovXxog %h&a (Ion bei Athen. X 451 e;

vgl. Poll. V 26). Ein SOTptiadiea Xbor, ein Fa-
den , diente zum Anstiehen eines Nasenpolypen
(Ps.-Hipp. II 24St). Die ^gyv^ werden ale

Xivonoioi bezeichnet ( SchoL Ar. Theam. 985). Eine

alte Wohnstfttte der Leinweber war die Stadt
P&nopolis in der Thebais (Strab. XVII 813). Die
Ptolemaier verschafften sich eine ,wichtige Ein-

nahmequelle durch Monopolisiernng der Linnen-

fabrikation (M. Eostowze w Wochenschr. f. klass.

Philol. 1900, 115). Die Steuer, womit sie die

oddvia, d. h. sowohl das rohe Linnen als auch
die verarbeiteten Leinwandstucke, belasteten, wird

im Revenue-Papyrus aus den J. 283—247 v. Chr.

und in einem griechischen Ostrakon des 2. Jhdts.

v. Chr. o&ovojod genannt (U. Wile ken Giiech,

Ostraka I 1899, 266ff.). Diese Steuer wurde viel-

leicht auch in der ro'mischen Kaiserzeit welter er-

hoben (ebd. 269. Eostowze w a. a O.). Zu alien

Arten von Jagdnetzen diente phasianisches, d. h,

kolchisches, oder karthagisches feines livov (Xen.

cyn. % 4; vgl. Poll. V 26 und o. Bd. Ill S. 1676,
40f£). Die Kolcher verarbeiteten das Xlvov (= F. ?)

auf dieselbe Weise wie die Agypter; das ihrige

wird von den Hellenen sardonisches, das aus

Agypten kommende atryptisches genannt (Her. II

105; vgl. Poll. V 26/ Schol. Pind. Pyth. 4, 376).

Das Wort Sagdoivmov hat verschiedene Deutungen
erfahren, z. B. durch Identifizierung mit oivddw

(vgl. H Wiskemann Die antike Landwirtsch.

1859, 25f.). Hehn (a. a. O. 567) mOchte es mit
iranisch sardis = Jahr in Zusammenhang bringen,

da die Faden des betreffenden Gewebes vielleicht

aus 360 noch feineren Faden, dem aus 360 Tagen
bestehenden altesten Jahre entsprechend, bestan-

den haben konnten (vgl. hernach Her. Ill 47).

Doch ist es vielleicht aus hebr. Ti^J = Wirkerei,

aram. Nn^O = Flechtwerk, hervorgegangen, so

dafi also hier wieder phoinikische Vermittlung
vorliegen kann. Ubrigens erzeugte auch spater

Kolchis viel Xlvov, Hanf, Wachs und Pech ; seine

Leinweberei war beruhmt, und ein Export fand

statt (Strab. XI 498; vgl. auch KalUmachos beim
Schol. Pind. Pyth. 4, 376). Sizilische Chitone
von Linnen schenkte Platon (epist. IB p. 363 a)

den TOchtern des Kebes, da sie billiger waren
als die kostspieligen amorgimschen. Keinen Ab-
satz nach Griechenland werden wohl die Linnen-

fabrikate des bab3rlonischen Borsippa (Strab. VI
739), die des Grenzgebiets von Persien und Af-

ghanistan (Dionys. orb. descr. 1096) oder gar die

des ostlichen Indien (ebd. 1116) gehabt haben.

Vom Hecheln des F. und zwar des amorgini-

schen, der a/uogylg, als einer hauslichen Frauen-

arbeit in Athen, ist ausdriickliclt nur einmal die

Rede (Ar. Lys. 735ff.; vgl. jedoch das u. S. 2457
liber (bfidXtvov und oiimr} Gesagte). ebenso von

der Herstellung araorginischer Leinwand durch
eine athenische Sklavin (Aischin. I 97). Das
schon von Homer gebrauchte Bild von der den
Schicksalsfaden, Uvov, spinnenden Moira wird
wiederholt (Lycophr. 716. Theocr. 1, 139. Callim.

lav. Pall. 104). Bei Euripides (Crest. 1431 ; vgl.

das Zitat bei Poll. VII 31) dreht Helena das
Xlvov an der Spindel, in der Absicht, linnene

Purpurgewander auf das Grabmal der Klytaim-
nestra zu legen; bei Aristophanes (Ran. 1347)
spinnt eine Athenerin das Xlvov zu einem Faden.
Als Dareios in Sardes war, zeigte sich ein paio-

nisches, d. h. thrakisches, Weib in der Offent-

lichkeit, ein Xlvov spinneod (Her. V 12). Vom
Spinnen eines Xlvov scheint Mich Pherekrates (bei



Poll. VII 73; iiber den bier genannten yiQwv, ygeztjg Lycophr. 237 = im Netz gefangen; Xivo~
vielleicht = Spinnrocken, s. H. Blii inner Techn. ozaoia Archias a. a. 0. 179, 2) und VOgel (Archias
I 182f.) zu sprechen. Von dem Verweben zu Klei- in Anth. Pal. VI 179, 6; Xivo^dofiat = achte,
dungsstficken spncht Sophokles (bei Poll. ebd. ob sich etwas im Netze fangt, Ar. Pax 1178;
45); Platon (Polit. 280 c) erwahnt das Verarbeiten hvoozaoia Antipatros Sidon. in Anth. Pal IX
des Xivcv, derselbe (Cratyl. 389 b) das dazu ge- 76, 6 und Archias ebd. VI 179, 2 ; Ihov = Netz
brauchte Weberschiffchen , und Alexis {bei Poll. von Bohr im n6rdlichen Agypten, Diod. I 60).
VII 72) nennt eine Weberin ywi] hvov&yog. Von In der Bcdeutung Segel flnden wir Uvov nur

IV 96) gebrauchte Sprichwort ov Xivov Xt'vqj ov- av^at = durch die Segel streichende Winde (Eur.
vanxnq ,du verkniipfst nicht Linnenfaden mit Iphig. Taur. 410), wozu Xwqhqoxov <pagog = von
Linnenfaden', d. h. ,du verkniipfst fremdartige P. gewebtes Segel (Eur. Hec. 1081) kommt. An
Begriffe initeinander*. Segeln soil auch nach dem zweifelhaften Zeugnis

Was die fertigen Gebrauchsgegenstande be- des Plinius (XIX 22) der Versuch, Linnen zu
ti-ifft

t
so wird zunachst der linnene Faden em- farben, gemacht sein, namlich an denen der Schiffe

fach Xivov genannt. Um erne innere Eiteran- Alexanders d. Gr. auf dem Indos. Mit einem
sauimlung zu entfemen, wird in den gemachten purpurnen Segel kam nach ihm (ebd.) Kleopatra
Einstich Charpie mit einem darangebundenen 20 mit Antonius nach Actium. Aus Leinwand zu-
Xivov gelegt (Ps.-Hipp. II 259 K.). Bei Unem- sammengenahte Pfiihle oder Unterbetten sind die
pfanglichkeit der Fran werden gewisse Medika- hvogQaipf] rvXeia (Sophokles bei Poll. X 39).
mente mit Wolle aufgetupft, diese mit einem Der Konig Ainasis schenkte den Lakedaimoniern
Uvov in Leinwand, d&oviov, gebunden und einge- emeu linnenen Panzer, dtbor)* Xivsog, von solcher
schoben (ebd. 716). Eine ahnliche Verwendung Feinheit, dafi 360 Faden" wieder einen Faden

Koniiker Platon (bei Hesych. s. doxaXisvg) nennt Jahres entsprochen habe. Einen andern Panzer
die Angelschnur Uvov. In einer delphischen 30 der Art weihte Amasls der Athena von Lindos
Inschrift (Th. Ho mo lie Bull. hell. VI 1882, auf Rhodos (Herod, ebd.); bei dicsem soil jeder
120) werden zusammen mit Metallkranzen Xiva Fadcn aus 365 einzelnen Faden bestandcn haben
angefiihrt, mit denen entweder die Blatter an den (Plin. XIX 12). Linnene Panzer, titoQaxss UvoX

r

Zweig gebunden oder an denen die Kranzc auf- trugen die Assyrierim Kriegszugc des Xerxes gegen
gehangt waren. Ein mit linnenen Faden zu- Hellas (Herod' VII 63), ebenso" die Phoiniker und
sammengeniihter Schlauch, das Schiff der Dana- palaestinensischen Syrer, welche zur Bemannung
iden, wird Xwooqayzg dogv genannt (Aischyl. der Schiffe des Xerxes gehdrten (ebd. 89). Landes-
Suppl. 135), ein am Fafi mit einem Faden ange- iiblicli waren sie ferner bei den Susern (Xen. an.
bundener und fliegen gelassener Kiifer ?uv68eros VI 4, 2) ; bei den Chalybern, den nordlichen Nach-
^Xolov&i] (Ar. Nub. 763). Als Xerxes eine Schiff- 40 bam der Armenier, fand Xenophon (ebd. IV 7 f

brucke fiber
_

den Hellespont schlug, hatten die 15) dieselbe Art Kriegsbekleidung. Nach Ion,
Phoiniker die dazu notigen Seile aus XevxoXivov Deinias und Mnaseas waren in einem alten Orakel,
zu liefern (Her. VII 25. 34. 36). Darunter ver- das an die Megarenser oder die Bewohner von
stent He hn (a. a. O. 163) Spartgras, Stipa tena- Aigion ergangen war, die Argeier Xivoi}(hqr\H£g

cissima L., weil dieses von Hieron II. zu den genannt worden (s. dariiber C. Miiller FHG II
Tauen seines Prachtschiffes aus Spanien bezogen 51 und Fr. Diibner zu Anth. Pal. XIV 73).
war und Xr.vyJa genannt wird (Moschion bei Athen. Der Dichter Alkaios (bei Athen XIV 627 b) zahlt
V 206 f). Doch sagt Aischylos (Pers. 68) von unter seinen Waffen auch Panzer von Uvov auf.

derselben Brucke, dafi sie Xti'ddeo/uog, d. h. mit In einem Schatzhause zu Olympia lagen drei
linnenen Stricken zusammengebnnden gewesen sei. 50 linnene Panzer, welche Gelon und die Syraku-
Auch wird spater gesagt, dafi gewisse groBe Tiere saner nach ihrem Siege uber die Karthager ge-
im Indos durch Taue von /.evnoXivor gefangen weiht hatten (Paus. VI 19. 7). Den athenischen
warden (Aelian. hist. an. V 3). Ankertaue heiBen Kriegern gab Iphikrates statt der Ketten- und
yaXirol Uvoderoi (Eur. Iphig. Taur. 1043). Fur Erzpanzer linnene, um sie beweglicher zu machen
spartaniscbe Schiffe waren die Xiva bestimmt, die (Corn. Nep. Iphicr. 1. 4); letztere scheinen bald
im J. 405 aus Athen geschmuggelt wurden {At. darauf bei den Griechen uberhaupt nicht unge-
Ban. 362, vgl. Schol.). Mit Stricken von gespon- wSlmlich gewesen zu sein (Aen. Tact. 29, 2).

nenem F., xXtoozov Xivoio. laBt Euripides (Troad. Die Sage gab sogar der indischen Stadt Gazos
538) die Troer das verhangnisvolle Pferd nach linnene Schutzmauem (Dionysios Samios oder
dem Tempel der Athena ziehen, wie man es mit 60 Dionys. perieg. bei Steph. Byz. s. rd^og; vgl.

Schiffen tue. Oft ist Uvov ein Fangnetz der Nonn. Dionys. XXVI ooff.)-

Perser (Strab. XV 734) und Griechen fiir Land- Als usuelle Mannertracht finden wir den lin-

tiere (Theocr. 8, 58. 27, 16. Archias in Anth. nenen yuoiv, wie wir ihn in der Homerischen
Pal. VI 179, 6; XtvooTaoia, d. h. Aufstellen des Zeit kennen gelernt haben, zunachst nur in Io-

Netzes, bei Archias ebd. 16, 2. 179, 2), Fische men und Attika bei den wohlhabenden Klassen
(Aisch. Ohoeph. 508. Theokritos bei Athen. VII wieder (Helbig Epos 164. Amelung o. Bd.m
284 b. Archias Anth. Pal. VI 16, 4. 179, 6; Xi- S. 2330, 22ff.). Auch bei den Thessalera (Stud-
vonXr\£ Numenios bei Athen. VI 321 b und X.iva- niczka Beitrage 23) und den dorischen Stammen>

nicht nur des Heimatlandes (Studniczka 18. naht war und gewOhnlich die eine Schulter frel

29. Helbig 164. 181), sondern auch Siziliens liefi; sie war das Kleid, bezw. das Unterkleid,

und bei den Sybariten (Studniczka 23f.) fand der Unfreien, der Armen und der Spartaner und
er Eingang, aber z. B. bei den Krotoniaten noch wurde auch oft im 6. Jhdt. von Eriegern unter

nicht um die zweite Halfte des 6. Jhdts. (ebd. dem Panzer getragen (ebd. 2328, 19ft). Hirten

23). Auch den in der Kultur zuriickgebliebenen machten sich dieselbe aus Fellen (ebd. 2330, 10).

Volkern blieb er bis auf die Zeit des Thuky- Die Frauen behielten zuerst den althergebrachten,.

dides fremd : den Epeiroten, Akarnanen, Aitolern jetzt dorisch genannten Peplos als wollenea und
und Lokrern (Studniczka 18. Helbig 163), wenigstens urspmnglioh an den beiden Langs-
ebenso den Makedonern und Thrakern (Stud- 10 seiten nicht durch Nahtc geschlossenes, sondern

niczka 76, vgl 83). Da der Linnenrock an sich mit Fibeln zusanimengehaltenes Unterkleid bei

(Herod. 1155) oder wenigstens der lange Linnen- (Amelung 2311, 13), Doch schon etwa zu Be-

rock (Thuc. I 6, 3; vgl. Plut. reg. et imp. apo- ginn des 7. Jhdts. konnte in Lydien Gyges zu
phthegm. Xerx. 2 p. 173 c) als verweichlichend dem Konige Kandaules sagen, dafi die Weiber
angesehen wurde, so wurde er fast ganz (Stud- zugleich mit dem (linnenen) yixwv ihre Scham-
niczka 26. 29f. Helbig 164. 227) oder doch, haftigkeit auszCgen (Herod. I 8 und bei Plut. con-

wenn die Worte des Thukydides (ebd.) nur auf iug. praec. 10 = de rect. rat. vit. 1). In Athen
den langen -/now zu beziehen sind, zum Teil wurde der Peplos wohl in der ersten Halfte des

(Helbig 181. Amelung a. a. O. 2310, 41. 6. Jhdts. durch den eventuell unter einem Mantel,

2333, 7ff.) in Lakedaimon schon fraher, in Athen 20 ijudrtov, oder bisweilen unter einem Peplos ge-

imgcfahr seit der Mitte des 5. Jhdts. durch den tragenen an den beiden Langssciten bis unter

wollenen Chiton verdrangt. Jedenfalls blieb selbst die Arme und iiber jeder Schulter zusammenge-
der lange linnene Chiton, der friiher bei Mannern nahten Chiton (falsch Aelian. v. h. I 18), der
vorgeriickten Alters und vornehmen Standes und schon vorher bei den ionischen Frauen aufge-

auBcrdcm als Pracht- und Festgewand typisch kommen war, verdrangt (Herod. V 87. Duris beim
gewesen war (Amelung 2332, 32ff.), auch nach Schol. Eur. Hec. 934 = FHG II 481, 50. Ame-
der Zeit des Thukydides im Gcbrauch fur Prie- lung 2310, 25ff. 2317, 42ff. 2327, 36ft), oder

ster, KitharCden oder FlOtenspieler und Wagen- dieser wurde wenigstens die iibliche Tracht vor-

lenker (ebd. 2333, 21ff., vgl. 2320, 65ff.) und nehmer Frauen (Studniczka 136). Nur in sel-

wohl auch bei dem Kostum der tragischen Biilme 30 tenen Fallen war dieser Rock kurz (Amelung
fur eine Keihe von Bollen bis in die Zeit Stra- 2322. 23ff.). Was die Namen xexXog und yndiv
bons (XI 530. Helbig 182f.). Uber gefarbte betrifft, so haben die Schriftsteller nach Herodot
und ornamentierte kurze Chitone s. Amelung dieselben promiscue angewandt, so daB man, wo
2331, 14ff. Die Pythagoreer, Orphiker und An- das betreffende Epitheton fehlt, nicht weiB, ob

hanger des Bakchos lieBen sich ebensowenig wie ein wollenes oder linnenes Kleid gemeint sei (ebd.

die Agypter in wollenen Gewandern hegi*aben 2310, 59ff.). Bei Aischylos z. B. finden sich

(Herod. II 81), also wohl nur in linnenen. Demi linnene jzejiXoi (Choeph. 27) und solche von (Ivo-

die Agypter trugen nur linnene Unterkleider oog (Pers. 125); die linnenen Gewander der von
(ebd. u. 37), ihre Priester uberhaupt nur linnene Agypten entflohenen Danaiden werden von ihm
Kleidung (ebd. 37; vgl. Orac. Sibyll. V 492), 40 bald mit Uvov (Suppl. 121. 132) bald mit ziknXog

und nach den Satzungen des Orpheus und Py- (ebd. 235. 432. 457) bald mit yirwv (ebd. 901),

thagoras gait die Wollkleidung, weil von dem die Gewander der Eumeniden mit nsnXog (Eum.
tragen Schafe herriihrend, fur profan, und die 352) und yjroiv (Choeph. 1049) bezeiclmet. In

iigyptischen Priester gebrauchten die Linnenklei- der Kaiserzeit sprach man von einem paXXonog,
dung wegen ihrer Beinlichkeit (Apul. de mag. d. h. wollenen (Poll. VII 57) oder von einem baum-
56). Aus diesen beiden Griinden trugen audi wollenen yixmv (A chill. Tat, III 7), nannte die

die Isispriester nur Linnenkleidung (Plut. Is. et Isis XivomnXog (Anth, Pal. VI 231, 1) und ge-

Os. 3f. ; vgl. auch Dittenberger Syll. 2 zu brauchte nsxXog fiir Schleier (Achill. Tat. I 1).

nr. 754, 4 und o. Bd. Ill S. 1110, 52ff. und unten Besonders bei Plutarch ist es unklar, ob er an
S. 2476). Ubrigens verblieb der Name yjrmv auch 50 einen bestimmten Stoff gedacht hat, wenn er yi~

den wollenen und andern Chitonen, d. h. an beiden xtbveg teils den Griechen (Lycivrg. 16; comp. Lye.

Seiten geschlossenen Kleidungsstiicken (Stud- c. Nunia 3 nebst einem Zitat aus Sophokles^
niczka 26. Helbig 164. Amelung 2332, Laconic. 5; Dion 57; Cleom. 37; Philopoem. 9>--- "

-
- " "

VII

Tracht, wie sie wohl schon bei dem Konige As- Thrakern in der Schlacht bei Pvdna (Aemil. Paull.

surnazirpal (884-860) und einer anderen mann- 18), den Babyloniern (reg. et imp. apophth. Xerx.
lichen Figur auf einem Belief erscheint (Helbig 2 p. 173c), den Medern und Skvthen im Heere
Fig. 60. Amelung 2333, 3JJ. Zwei Chitone 60 des Mithridates (Bull. 16), den kafthagischen Krie-
der Griechen ubereinander finden sich an einer gem des J. 342 v. Chr. (Timol. 28) zuschreibt
Statue und in drei Vasenbildern {Amelung ebd. und die Tnnica der Earner alter Zeiten so nennt
26. 54ff.). Die Hirten und Jager nahten sich (Rom. 26; Coriolan. 14; Tib. Gracch. 19; LuculL
ihren ynriv aus Fellen (ebd. 2332, 18). Ein seiten 15 ; Cic. 14 ; Anton. 4). Dali er ubrigens auch
in Schriften und monomentaler Pberliefenuig Tor- bei der griechischen Kleidung stets an ein hemd-
kommendes kurzes Bleidungastfick der Manner artiges Untergewand gedacht hat, geht nament-
war die i£a>t*ig, sei es tmi starker Wolle oder lich aus solchen Stellen hervor, die Bich mehr
starkem Linnen, welche nor an einer Seite ge- auf seine Zeit beziehen (Gryll. 6; coniugal. praec.
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10 = de rect. rat. viv. 1 ; coni. praec. 12 ; symp.

VI 6, 2 p. 691 e) ; nur das des Odysseus scheint

er sich wegen seiner Feinheit als linnen gedacht

su haben (Gryll. ebd.). Jedoch schlieBt Stud-
niczka (24. 29) aus dem Beinamen der Artemis

Xircbvn in Syrakus (a. o. Ed. II S. 1402, 6), dafi

der ionische Chiton auch von den dorischen Frauen

voriibergehend angenommen worden sei. Nach

Kalkmann (Arch. Jahrb. XI 1896, 41) bezeugen

sowohl verschiedene %ix&vbq als ftxcavia teils von

amorginiachem Linnen, teils von grober Leinwand,

orvntzv] (s. Io. Boehlau Quaestiones de re vesti-

aria Graecorum, Weimar 1884, 20ff.). Die hier

ebenfalls angefiihrten /mwvhwoi, dreifiig an der

Zahl, halt Boehlau (22; anders Amelung 2335,

4) fur kurze Wollkleider. Doch wird hier an

einer allerdings verstuminelten Stelle (751 B I

10) ein xiJTWviaxoQ ozvicTzfivog gefunden, Frei-
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namentlich zahlreiche Terrakotten aus dorischem 10 lich ist achtmal derselbe ala xzsvo>to$ (754, 8,

Kunstkreise das Tlberwuchern von lonismen. wo-

gegen aber schon urn 480 eine Eeaktion einge-

treten sei. Allgemein kam der wollene Peplos

urn die Mitte des 5. Jhdts. wieder auf mid bliob

neben und mit dem Chiton bis zur hellenistischen

Zeit in Gebrauch (Amelung 2S28, lift*.).
#

In

dieser wurden beide durch einen linnenen Chiton

verdrangt, welcher nur eine der beiden Schultern

bedeckte und me Armelansatzc, wie sie sich bei

30. 42. 43. 45. 51. 758 B II 37. 763 I 13. Ch.

Michel Recueil nr. 8191) bezeichnet, ein Wort,

welchem nach Bliimner (Techn. I 166, 1) das

von aufgekratzten (geranhten) wolligen, zumal

von nenen im Gegensatz zu abgctragenen Stoffen

gebrauchte Wort pexus entspricht. Andererseits

ist ein linnener xifcovfoxos in dem Kleiderinven-

tar der Hera von Samos aus dem J. 346/5 auf-

gefuhrt (Michel 832, 16). Die Massynoiken,

andern Chitonen ofters finden, hatte (ebd. 2328, 20 ein Volk westhch von Trapezunt, trugen yizo>-
._ ^_ JJ ^«. -=t.t t# • .d n 1

'I j. ^ /___ \,Z~ -" V. .-.,- jI-Tj-i TT'i^iyvrt t-rtvi A &.V l~\i rilm nnn ariAi*

16. 2321, llff.). tber die mannigfaltige bunte

Farbung des weiblichen Cliitons und Streifen an

demselben s. Amelung 2324, 7ff. Eher aufge-

stickt als in die Leinwand cingewebt, glaubt er

(2326, 15), wurden die hiiufig vorkommenden Or-

namente. SchlieGlich ist hier noch zu erwahnen,

dafi auch der I'eplos bisweilen von Linnen war

(ebd. 2316, 23ff.).

Ofters finden sich seit Aristophanes die De-

vioxoi bis iiber die Kniee von der Dicke linnener

Bettsacke (Xen. an, V 4, 13). In der Scblacht

bei Cannae waren die Iberer mit yj,xowioAoi be-

kleidet (Polyb. Ill 114, 4 = Hntme tunieae bei

Liv. XXII 46, 6). Von keiner Bedeutung ist es,

dafi Plutarchos die Wollkleider der Earner so

nennt, wie die Priestergewander der Salier (Plut.

Num. 33), das Kleid des Caecilius Metellus Ma-

cedonicus (reg. et imper. apophth. p. 202 a) und

ininntiva yttdwtov und vnwvioHoq. Das yndtvtov 30 die blutgetrankten Kleider des ennordeten luhus

wird deutlich als ein Untergewand der Frauen

<jharakterisiert (vgl. Ar. Lys. 48. 150; Ban. 411.

Plut. de soil. an. 18. Athen. XIII 590 f. Eustath.

II. 1166, 52). Eine Frau syrakusanischer Her-

kunft und geringeren Standes empfing ihre Preun-

•din im ywa'n'iov und legte dann, urn einem unter

Ptolemaios II. in Alexandreia veranstalteten Adonis-

feste beizuwohnen. ein Spangenkleid und einen

tTberwnrf iiber (Theocr. 15, 31ff.). Wie es vom

Caesar (Anton. 14), da er dies auch in Fallen

tut, wo eher an Linnen zu denken sein wird, wie

bei ALkibiades (Ale. 39), einem Burger von En-

gyion (Marc. 20), Iugurtha (Mar. 12) und klein-

asiatischen KOnigen,' welch e dem Lucullus als

Trabanten Iblgten (Luc. 21). Die Annahme
Boehlaus (a. a. O.; vgl. Amelung 2320, 56.

2322, 63), dafi so ein kurzer iiber einen langen

gezogener Chiton genannt sei, wird wenigstens

-tix&v sich unterschied, durfte schwer featznstellen 40 durch die Schriftstellen nicht bestatigt da er in

diesen meist zusammen mit dem Mantel erwahnt

und durchaus als ein unmittelbar auf dem Leibe

sitzendes Gewand charakterisiert wird (Plat. leg.

XII 954 a; Hipp. Min. 368 c. Lys. X 10; fia-

laxos = weichlich bei Aischin. I 131. Demosth.

XXI 216. Antiphanes bei Athen. XIL 545 a; von

der Phrvne Athen. XIII 590 e, wo hernach %i-

zuiviov ; "vgl. auch Xen. mem. II 7, 5 und Schol.

au.urgm,^,. i^c —^ —

.

u — »™» Ar. Nub. 497). Dabei wurde der yuoyviaxog in

dadurch. dafi zu einem solchen Kleide ebenso wie 50 Athen sowohl von Mannern als Frauen getragen,
- — auch von Sklaven (Ar. Av. 946. 955). Der lange

linnene yacovloxog der Frauen konnte unten in

Falten aufstofien (Poll. VII 74). Spartanische

Frauen und Jungfrauen trugen den %izoivi,Gxoq

im J. 272 unter dem ifidziov, wenn sie nicht

allein mit einem ytubv bekleidet, povoyhmves,

waren (Plut. Pyrrh. 27). Moglich ist es, dafi

das Wort auch ein wollenes Untergewand be-

zeichnet hat, zumal da wenigstens fur den wol-

sein. Ein nachchristlichcr Schriftsteller nennt

dasselbe Gewand eines Landmadchens yirvw (Dion.

Chrys. or. VII p. 110, 37) und yn&vwv (p. Ill,

13ff.). In einem Briefe an den jiingeren Dionysios

teilt Platon (ep. 13 p. 363 a) diesem mit, daB

er den Tochtern des Kebes drei linnene sizilische

yncovia von je 7 Ellen = 3, 11 m Lange ge-

schenkt habe, die billiger seien als die teuern

amorginischen. Diese Lange erklart sich wohl

dadurch, dafi zu einem solchen Kleide ebenso wie

mituntcr zu einem Chiton (vgl. Amelung 2319,

53ff. 2323, 43) ein ajrojizvy/na, d. h. ein tber-

wurf iiber Brust und Riicken, gehorte. Kostbare

sizilische yizwvia schickte der altere Dionysios

dem Lysandros fiir seine Tochter (yizcovia Plut.

Lys. 2 p. 434 c = iftdzia Plut. coningal. praec.

26). Der Annahme, dafi das yuojviov gewohn-

lich von Leinwand war, steht der Umstand nicht

^ntgegen, dafi das Wort in nachchristlichcr Zeit

auch eine romische Tunica bezeichnen konnte 60 lenen Peplos der Frauen, welcher, wie erwahnt

/t„ • ,i~ ™„M „

—

a q-7\ r,„™„i ;n ^io^r 7«f iS 9AKA\ npbftTi Hem linnenen Chiton serade
(Lucian. de mere. cond. 37), zumal in dieser Zeit

den Bewerbern urns Consulat im alten Rom selbst

als tibliche Tracht ein Mantel ohne xixwv zuge-

schrieben wird (Plut CorioL 14). Zn den Ge-

wandem, welche in Atheo der Artemis Brauronia

von Frauen nach der Entbindung dargebracht

wurden, gehOrten nach den Inventarveraeicbnissen

aus der Zeit iwischen 350 und 323 (IG II 751C)

(S. 2454), neben dem linnenen Chiton gerade

in der klassischen Zeit iiblich war, das Wort

xetiXoq seit dem 5. Jhdt fast gar nicht mehr

gebrauchtwurde(Studniczka 133ff. Amelung
2310, 56ff. 2311, 47ff.). In dero erwahnten In-

ventar der Artemis Brauronia sind noch ver-

zeichnet ein nxcoviaHOS fodgetoc (IG II 758 B
col. H 26 = liichel nr. 820>, ein zitoWgxw

natieTw (id II 754, 28 = Michel 819). Ver-

einzelt findet sich x"Q>v^Qtov ^ das durchschei-

nende Gewand einer Hetiire(Menandros beiEustath.

H. 1166, 53). Zum Schmuck der Hera von Sa-

mos geh&rte ferner ein 7isQ^XV/m Mvov Qamvov

(Michel nr. 832, 18), zwei (Hpevdovm Xivai (ebd.

21), ein ojtXtjvioxog Xivovs (ebd. 25) und ein *eoo-

kiiufm livovv (ebd. 26), also eine EinhiiUung,

zwei Kopfbinden, eine Binde und wohl erne Art

Umwurf von Linnen. Uberhaupt ist vielleicht

infolge orientalischen Einflusses die ganze Garde-

robe der Gottin von diesem Stoffe. Im Corp.

eloss lat. Ill 272, 61 ist yitcoviaxoc mit camisia

^eglichen. Von Hippokrates (III 93 K.) wurde der

Sebrochene Unterschenkel auf ein linnenes Kissen,

Igogxswdleiov Xiviov
,

gelagert. Zur Keinigung

der Gebarmutter legte man die Medikamente in

einem linnenen Siickchen, q&xoq, ein (Ps.-Hipp.

ebd. 16). Weiche linnene Laken konnten wie

woliene Decken gebraucht werden (ebd. II 831).

Uberhaupt wird der Gebrauch der Leinwand viel

ausgedehnter gewesen sein, als sich gerade durch

diiekte Zeugnisse nachweisen liifit.

2. Das Werg, bezw. der grobe F.^und das

daraus Heigestellte wurde sowohl mit thfioktvov,

bezw. oipov Xivov, als otvjii), bczw. oxvitsluv, und

den davon abgeleiteten Adjektivis d>fi6livog und

aximtvos bezeichnet. Dafi beide Ausdrucke nicht

verschiedene Dinge bezeichnen, geht schon daraus

hervor. dafi in den Hippokratischcn Schnften sich

oft uuwXivov, aber nicht aivrnj findet. Man ge-

brauchte jenes als Charpie (Ps.-Hipp. II 259. 276.

278 319. 443. 470 K.). Man legte z. B. bei Ver-

hartung der Gebarmutter eine solche in den Mutter-

mund und gebrauchte sie ganz gewohnlich bei

inneren Eiterungen (ebd. 830). Zur Heilung von

Fisteln am After wurde mit einer Sonde eui mog-

lich st feiner Faden von Werg, wfioX^ov <hg Ietzt6-

xazov, eingefQhrt (ebd. Ill 3311; vgl. linum

erudum bei Cels. VII 4, 4). Das kmnxhtov wfwv

livov. Werg von rohem F., bildete einen Bestand-

teil von Mutterzapfchen (ebd. II 707. 742). Das

l-Tixxeviav war namlicli das, was berm Hecheln

des F. (Gal. XIX 99) oder wohl auch bei dem

des Hanfes in der Hcchel zuriickblieb. Zugleich

liifit dieser Ausdruck aber amiehmen, dafi _
das

zu groben Gcspinsten oder Geweben verarbeitcte

Material nicht gerade wirkliches Werg, sondern

auch grober F. war. sei es. dafi dieser von Natur

eine grobe Faser hatte oder schlecht gerostet oder

ungeniigend gehechelt war. Besonders zu beriick-

sichtigen ist dabei die allerdings an sich zu weit

crehende Behauptung des Aristoteles (ge-ner. an.

V 46 p. 783a), dafi die von dem F. abgeschab-

ten Teile, also das Werg. ebenso wie Hasenhaare

zu kurz seien, um zu Garn gesponnen werden

zu konnen Mit a>{i6Xivov ist bei Huftweh die

schmerzende SteUe (P3.-Hipp. II 406), bei Podagra

sind damit die Adern der grofien Zehe (ebd. 407)

zu brennen (oder durch Keiben zu reizen?). Zu

einem Mutterzapfchen wurden die Ingredienzien

auf oddvtor atpohvor, ein Stuck groben Linnens,

gestrichen (ebd. 563. 606). Lange Stricke tbfto-

Xivov wohl zu Fackeln gebrancht, werden von

Aischylos (bei PoU. X 64) genannt. ZudenGe-

raten in den Gymnasian gelnsrte ein m/wXtvor

(ebd.), wohl aueh ein SeiL Der Dwbter KraUnos

(bei Athen. IX 410 d; vgl. PoU. ebd.) spncht von

unehrbaren Madchen, die von <hf*.6Xiva, grober

Linnenkleidung, strotzen. Ein Barbier hing dem

makedonischen Ktinige Archelaos (413—B99) ein

tbuoXtvov, d. h. Vortuch, um (Plut. de garrul. 13).

Damit wurde ferner ein Handtuch bezeichnet

(Athen. IX 410b. Eustath. Od. 1887, 50). Der

arme Mann hullte sich bei den Juden ra em

owoXivov (Sept. Sir. 40, 4) genanntes Kleidungs-

stiick.

10 Die Worter orvjttj, otvxeTov usw. sind auf idg.

V^m"= stopfen, dicht machen, zuriickzufiihren

(Prellwitz a. a. O.) oder mit Laurent und

Hartmann (a. a. O. 100) von oxvym — ziehe

zusammen abzuleiten. Ihnen wird von spateren

Erklarern (Hesych. Etym. M. 731, 52. 57) die

Bedeutung eines Produkts teils von F., welches

von weifier Farbe und nicht so stark wie Linnen

sei (Phrynichos bei Bekker anecd. 33, 12), und

20woraus man linnene ynthvsq verfettige (Bekker

ebd 302, 16), teils aus Hanf (Poll. VII 72) oder

aus beiden (Schol. Ar. Eq. 129. Etym. M. 731,

54) beigelegt. Wenn es sich dabei nur um un-

gesponnenea Werg handelte, mag dieses daher

mitunter auch von Hanf gewonnen worden sein,.

wahrend es sich bei der Verarbeitung zu Ge-

spinsten meist, bei der zu Geweben immer um
Werg von F., bezw. um groben F. gehandelt

haben wird. Das unverarbeitete Werg beniitzte

30 man besonders zu Brandkorpern. Die Perser,

welche den Areopagos Athens belagerten, schossen

mit Werg umwickelte und dann in Brand gesetzte

Pfeile gegen den schiitzenden Verhau (Herod. \III

52). Ahnlich verfuhren Kyros bei der Belagenmg

Babylons (Xen. Cyr. VII 5, 23), die Karthager

im J. 250 bei Lilybaion gegen die romischen Be-

lagerungswerkc (Polyb. I 45, 12), die Tarentiner

bei ihrer Verteidigung gegen Hannibal im J. 210

(Appian. Hann. 33) und der Consul Figulus im

40 J 154 bei der Belatrerung der illyrischen Stadt

Delminion (ebd. Illvr. 11), und so geschah es

uberhaupt iin Kriege (Philon Byz. 90, 11. 94, 10;

vgl. auch Plut. Cic. 18. Suid. s. oxvtalibsg und

Lucian. asin. 31). Auch der von Aristophanes

amT,THO.T<ii/.i?; fEq. 129 m. d. Schol.) und srv.Tn?

(Scliol. Arist. ebd. u. 254. Etym. M. 731 ,
55

Eustath. Od. 1650, 60; vgl. Poll. VII 72 und

Hesych. s. ozvTutaxa) genannte Athener Eukrates

mag von ihm, wenn auch nur zum Spott ,
als

50 Werghandler bezeichnet sein. Nicht naher be-

stimmbar ist das ozvxxsiov des Menandros (bei

Cosm. Indicopl. topogr. christ. V p. 97). Das

hebraische T-?: rr; = Schnur von Werg (Jud.

16, 9) wird in den Septuaginta mit ozoifitm ozvtz-

,-rt'ow, in der Vulgata mit fdum de stupat tortum

putamine, n~?? (Isai. 1, 31) mit xaXdfttj oxvn-

xiov und fat-ilia stitppae, =T«?9 "J? ^linnenes

Kleid (Levit. 13, 17) mit iadziov ozvTiTtvivov und

^testis linea und =T«? = Knvene Faden (Jud.

15, 14) mit azvtttov und Una ubersetet Die

oxvxTzzla, an wekhen zur Zeit des Demosthenes

(XLVII 20) ebenso wie an <J#dwa, d. n. linnenen

Segeln, and oroiria, d. h. SchiffiseUen, im Peiraiens

Mangel war, konnen Schiffsgerftte von Werg ge-

wesen sein. Die dreitansend Talente «w>w/ot>,

welche Ptolemaios IE. um 225 den Bhodiem

schenkte (Polyb V 89, 2), scheinen zuTanen fur
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<lie Schiffe bestimmt gewesen zuisein. Die oriix-

mrat xXipaxsg (Philon Byz. 102, 1 5), welche man
2ur Ersteigung feindlicher Mauern brauchte, waren

aus Werg geflochtene Leitern. Die Agypter kniipf-

ten an ein getotetes Nilpferd, um es heranzuziehen,

das Ende eines daraus bereiteten Seiles, aQ%ai

OTVJtivai (Diod. I 35). Die onla, d. h. Stricke,

mittelst deren bei Hippokrates (III 193 K.) eine

Leiter mit einem Menschen in die HGhe gezogen
wurde, werden von Bakcheios (bei Erotian. p. 103,

4 Klein) als ozujimva oyotvia, von Galenos- (XIX
126) als xaXot (Schiffstaue) aao otvttov t} kivov

rj xawdfiswg erklart. Dieselben Sula (Hipp. Ill

262) werden von Erotianos (cbd.) und Galenos

{XVIII 1, 767) auch einfach als Schiffstaue er-

klart. Im J. 1876 1st in einem Grabe Siidrufi-

lands, welches bis in die erste Halfte des 5. Jhdts.

v. Chr. zuriickreicht, eine bronzene Lampe ge-

funden, an welcher sich ein noch niclit beniitzter,

aus einem Stuck groben weifien Linnens bestehen-

der und wie nen erlialtcner Docht befand (L,

Stephani Compte rendu de la comra. arch, de

Petersb. pour 1877. 23 mit Taf. II 8 und pour

1878 et 1879, 123,3; vgl. Plin. XIX 17 und u.

S. 2474). Demnach kann man sich eine Vorstellung

machen von der Beschaffenheit der im Kleider-

inventar der samischen Hera vom J. 346/5 (bei

Michel m\ 832) angeftihrten (.U-xqr} (Kopfbinde?)

Xirrj otvTtJiEtov (Z. 17), des y.t&oiv oxvnmvog (20)

und der zwei ftixyai orimmvai (36), sowie des vor-

her (S. 2456) erwahnten %i]rcovfaxo$ orv7i7i[wog

nnter dem Inventar der Artemis Brauronia. Schliefi-

lich ist hier noch zu erwahnen, dafi Herodas in den

Mimiamben (bei Stob. LXXVIII 6) von einem

xsoxior spricht, welches vom Spinnrocken ge-

nommen und woran ein Kafer angebunden wird.

Dieses wird von Hesrchios als ein oxvizxeTov er-

klart, das vom F. abgekammt ist. Das Wort
wird von Prellwitz (a. a. 0.) mit xsd£oj = spalte

und idg. Vfeso = spalte, schneide in Verbindung

gebracht.

3. Die Bedeutung von 6-Oorij, statt dessen

jetzt meist das Deminutiv d&ovtar sich findet, hat

sich seit der Homerischen Zeit gar nicht oder

ganz nnwesentlich geandert, namlich als eines aus

F. bereiteten Gewebes. Das letztere konnte iibri-

gens auch von grobem Linnen sein (vgl. o&ovtov

otfiolirov bei Ps.-Hipp. II 563. 606 K. und die

jedenfalls zu Segeln gebrauchten odovta bei Dem.
XLVIII 20). Wahrend Hesychios unter a&ovia

linnene Gewander, /urn iudxta, versteht, erklart

er ddoi'ij durch mvbdir. £d)vt) und relation', also

etwa Tuch, Giirtel und Binde, fugt aber hinzu,

dafi das odoviov der Frauen diinn sei und alles

Dtinne so genannt werde, auch wenn ea nicht von

Linnen sei (s. auch unter odovai). So finden wir

ein o&onov fivooivor als Einlage bei Frauenleiden

(Ps.-Hipp. Ill 19; vgl. o. Bd. Ill S. 1110, 20)

und ein solches als eine bei der Behandlung von

Fisteln angewandte Wicke (ebd. 330); hundert

Stuck fivaat'vqg 6i)6v}]; schenkte Ptolemaios II.

dem judlschen Hohenpriester (Joseph, ant. XII 1 17).

In diesen drei Fallen handelt es sich moglicher-

weise um Baumwolle. Cber die 6&6via (ivaaiva

<ler In&chrift von Rosette aus dem J. 197 v. Chr.

s. o. Bd.m S. 1111, 11 T fiber die in nachchrist-

licher Zeit bei dem indischen Barygaza aus xa@-
jtaooe gefertigten &&6via ebd. 1118, 3. Die hebrai-

schen DT"JO = linnene Unterkleidex (Jud. 14,

12f.) sind in den Septuaginta teils mit atv56vsg

teils mit 3&6vta, in der Vulgata mit sindones,

nttis (Oseae 2, 7. 11) in jenen (2, 5. 9) mit 6&6vta,

in dieser mit linum ubersetzt. Vielleicht nur
einmal in dieser Zeit ist das Adjektiv 6&6vtva$

gebraucht, wenn anders dftovivov, nicht odoviov

xqoocoxov, wie eine Maske von Linnen genannt
10 wird (Platon com. bei Poll. X 167), zu lesen ist,

Doch wird dfiovtog fioxog fur Charpie aus Linnen
gesagt (Ps.-Hipp. II 320 K.). Dafi die Insel Malta
durch Export von odovta genannten feinen Geweben
beruhmt war, ist schon (S. 2442) erwahnt. Die
dreitausend toxoi o&ovLQiv, welche Ptolemaios III.

um 225 den Rhodiern wohl zu Segeln fur sect
zehn Schiffe schickte (Polyb. V 89, 2), miissen

Leinwandstttcke von der GroBe, wie sie vom Web-
stuhl kamen (vgl. vorher Joseph, ant. XII 117),

20 gewesen sein. Das Wort wird auch indirekt (Dem.

XLVII 20) oder direkt (Thyillos in Anth. Pal. X
5, 2. Meleagroa ebd. XII 53, 8) fur Segel ge-

braucht, feraer fiir einen Vorhang am Schenk-

tisch (Aristophanes bei Athen. XI 460 d) und fiir

ein Schleiertuch (Apoll. Ehod. IV 465). In den

Pariser Papyri der J. 163 und 162 v. Chr., welche

Kechnungen aus dem Serapeum in Memphis ent-

halten (Notices et extraits des manuscrits de la

bibliotheque imp^riale XVIII 2, 18G5 S. 261ff.)»

30 sind wiederholt odovia angei'iihrt (nr. 52 . 5. 53,

42. 44. 54, 38ff.; vgl. 32, 13. 24), darunter auch

ein oftoviov Eynoi^tQov — Bettlaken (nr. 53, 8).

Obrigens sind hier auch verschiedene xi&olveg

(nr. 52, 6. 54, 16. 44. 47. 64. 70. 80; xt$(i>viov

nr. 53, 4 5), wovon einer ausdrucklicli als linnener

bezeichnet ist (nr. 54, 13), oivdovsg (nr. 53, 4. 7.

43. 54, 4. 7. 16) und sxuayija = Handtucher

(nr. 52, 7. 53, 43. 54, 10." 60, 73. 77. 80. 83),

jedenfalls alle von Linnen, erwahnt. Haufig wurde

40 oftovior als Bandage bei Verwundungen, Knochen-

bruchen, Verrenkungen u. dgl. angewandt (Ar.

Ach. 1176. Hipp. Ill 142 K. 157. 159ff. Ps.-Hipp.

Ill 52. 55. 57. 63), ferner zur Bedeckung von

eiternden Wunden und Geschwtilsten (Ps.-Hipp.

I 64f. II 259. 277. 320. Ill 315; vgl. II 244),

bei der Reinigung kranker Augen (ebd. I 58), bei

Brustfellentziindung zu feuchten Umschlagen (ebd.

II 319), als Bestandteil eines Mutterzapfchens

(ebd. II 563. 606), am haufigsten wohl bei Frauen-

50 krankheiten zur Einlage von allerhand Medika-

menten , die darin gehullt wurden , in die Ge-

schlechtsteile (ebd. II 56U. 585ff. 641. 714ff. 748.

849. 879. Ill 15) oder zTir Einhullung oder Auf-

nahme von Bahmitteln (cbd. II 598ff. 857f.) und

zu Umschlagen (ebd. II 550). Dabei konnte das

d&ovtov grob, difiohvov (ebd. II 563. 606), diinn

oder fein, Uzix6v (ebd. 849. Ill 15), weich (ebd.

II 728) und weifi (ebd. 560) sein.
^
Die weifie

Farbe erhielt es durch den azgovdog (Theophr.

60 h. pi. IX 12. 5; vgl. Plin. XIX 21. XX 207) oder

das oToov&lov, d. h. den Saft des Seifenkrautes,

Saponaria officinalis L.. der nach anderen (s.

Blumner Technol. I l»lf.) freilich dazu diente,

Wolle zu waschen. Nach C. Fraas (a. a. O. 107)

ist der Gebrauch der zerstoSenen Wurzel des

Seifenkrauts zum Waschen (wohl auch der Lein-

wand) auch heute bei den Griechen allgemein

verbreitet. Auf den schweizerischen Alpen, sagt
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Job. Beckmann (Beitr. zur Gesch. d. Erfindungen

IV 1799, 22), werden die Schafe vor der Schur

mit dem Absud des Krauts und der Wurzel ge-

•waschen, und mit etwas Asche dient sie dort auch

zur Eeinigung der Leinwand. In spaterer Zeit

wird, wie wir unten (S. 2472) seheu werden, dem
Speckstein die gleiche Wirkung wie von Theo-

phrast dem axoovdrig zugeschrieben. Dafi aber

die Alten auch die Rasenbleiche gekannt haben

Annahme hineichtlich der wunderbar feinen lin-

nen«n Gewebe, welche bisweilen in Chiusiner

Grabern viber den die Aschenurnen tragenden

Sessel gebreitefc oder um die Urnen herumgelegt

sind; was von ihnen deutlich als etruskische

Manufaktur kenntlich sei, bekunde eine zugleich

tiefere Stufe der Technik als "die importierten

Artikel, die zum Teil auf Karthago, zum Teil auf

die chalkidischen Kolonien hinwiesen. Ebenso

werden, ist bei der Einfachheit dieses Verfahrens 10 halt er auch die karthagische Herkunft des im

wohl anzunehmen (Blumner ebd. 185). Yon den Stadtjahr 317 dem Veienterkonige Tolumnius ab-

Arzten wurde das d&oviov noch zum Filtrieren
n ' "" J

" *

T L

von Fliissigkeiten gebraucht (s. o. S. 2320). Lauch

und Eppich hiillte man bei der Aussaat darein,

um groBere Exemplare zu erzielen (Theophr. h. pi.

VII 3, 4 = c. pi. V 6, 9; vgl. rata Unteola Col.

XI 3, 32 und Tiavlov hvovv Geop. XII 29, 5).

Verglichen wurde mit einem langen Streifen des-

selben die an der Eichenart alyilwp wachsende,

genommenen linnenen Panzers, der sich samt

seiner Aufschrift bis in die Zeit des Augustus

erhielt (Liv. IV 21, 7) , fiir moglich. Doch ist.

dabei zu bedenken, dafi schon im J. 218 v, Chr.

die Nationaltracht der den Tuskern benachbarten

Falisker von Leinwand war {gentilia Una bei

Sii. Ital. IV 223), und die Bewohner von Tar-

quinii im J. 205 v. Chr. fur die romische Flotte

vier Ellen lange graue Flechte (Theophr. h. pi. 20 ihrer Leistungsfahigkeit entsprechend Leinwand zu

III 8, 6; vgl. Bd. V S. 2037).

IV. Die Italiker und die mit ihnen in Be-

ruhrung kommenden Volker wahrend der Zeit der

romischen Republik. Oben (S. 2437. 2445) ist

die Moglichkeit, lat. Itmmi (Adjekt. linteus) als

griechisches Lehnwort anzusehen, hervorgehoben

(s. z. B. Hehn a. a. O. 169. Laurent et Hart-

ma nn a. a. O. 161, auch schon Isid. XIX 27, 1).

Dasselbe lftBt sich von stuppa (zuerst bei Lucret.

Segeln lieferten (pro suis fa&ultatibus . . . Untm
in vela bei Liv. XXVIII 45, 14f.). Ja der Sage

nach hatte schon der Schild des Etruskers Mezen-

tius eine Schicht von Linnen (Verg. Aen. X 784).

Die Krieger der Samniten batten im J. 444 d.

St. teils mit Gold, teils mit Silber belegte Schilde

;

jeue waren mit bunten, diese mit weifien linnenen

tunioae bekleidet (Liv. IX 40, 4). Die bunten

mochte Hehn (a. a. O. 170) als aus gefarbter

VI 880) = Werg sagen. Zwar will Prellwitz 30 Leinwand bestehend ansehen, wie ja auch der

es wie oxitJirj (a. a. O. 306) der indogermanischen

Urzeit zuschreihen, doch entscheidet sich O. Weise
{D. gr. WoTter im Latein 1882, 26. 33. 85), ge-

stiitzt auf die Nachricht, dafi das Wort von dori-

schen Griechen stamnie (Fest. ep. p. 317, 31 : stup-

pam linum impolitum appellant Grami Dorii),

fiir friihe Entlehnung aus dem Griechischen. Auch

Laurent und Hartmann a. a. 0. 199 sehen es

fiir ein griechisches Lehnwort an. An und fiir

Besitz kostbarer Metalle auf Tauschverkehr mit

dem Auslande hinweise. Im Stadtjahr 461 bil-

deten die Samniten eine Kerntruppe, die legio

linteata, welche ihren Namen davon erhielt, dafi

der Raum, in welchem sich der Adel durch einen

feierlichen Akt nach Vorschrift eines alten liber

linteus zum Kriegsdienst verpnichtet hatte, mit

linnenen Tuchern, lintea, iiberdeckt war (Liv. X
38, 5ff.; vgl. Fest. ep. p. 115, 7). Nach Hehn

sich konnten die Italiker jedenfalls die Linnen- 40 (a. a. 0. 171) soil dieser zeremonielle Gebrauch

kultur ebensogut von den Griechen Suditaliens und der Leinwand vielleicht mit religiosen Vorstel-

lungen der Pythagoreer in Zusammenhang stehen.

Dagegen glaubt He 1 big (a. a, 0. 70), ubrigens

ohne den angefuhrten liber linteus zu erwahnen,

sich berechtigt, den Gebrauch der Leinwand seitens

der Samniten in dieser Zeit auf eine ununter-

brocheue Uberlieferung aus der Urzeit zurikkzu-

Siziliens (vgl. das fiber den yixd>v vorher S. 2453

Gesagte) als von den Phoinikern, besonders denen

auf Malta (vgl. S. 2442 iiber 6d-6vif) uberkominen

haben. Von den in der primitiven Kulturschicht

des Esquilins gefundenen und wohl fremdem Ein-

fln B zuzuscbreibenden Hecheln ist schon (S. 2436) die

Rede gewesen. tberhaupt mufi der in bistorischer

Zeit kultivierte F., Linum usitatissimum L., schon

fiihren; aber dieser Gebrauch kann doch auch

ohne einen solchen Zusammenhang mit der Ur-

friih, vielleicht schon vor Anfang der romischen 50 zeit damals schon althergebracht gewesen sein.

Republik, zu den Italikern gelangt sein. Dieser

Moglichkeit widerspricht es natiirlich nicht, wenn
gleichzeitig oder spater auch ein Import von

fertigen Linnenwaren stattfand. Von einem aus

Leinwand und Bronzeblech gefertigten Panzer,

dessen Fragmente in einem sehr alten Grabe bei

Tarquinii entdeckt wurden (Mon. d. Inst. X Taf.

10 b, 3), glaubt Helbig (Italiker 68; Epos 294,

2), dafi er wegen seiner vollendeten Technik vor-

Libri lintei, welche Magistratsverzeichnisse ent-

hielten, scheint es auch in Rom schon friih ge-

geben zu haben. Wenigstens sollen in diesen

schon Beamte der Stadtjahre 310, 315, 317 und

320 verzeichnet gewesen sein (Liv. IV 7, 12. 13,

7. 20, 8. 23, 2). Zwar vermutet Hehn (a. a. 0.

169), dafi diese Biicher auf Bast geschrieben ge-

wesen seien, doch abgesehen von dem erwahuten

liber linteus der Samniten bezeugt Varro (bei Plin.

aussichtlich aus einer auslandischen und zwar 60 XIII 69) wenigstens, dafi zu Privaturkunden lintea

phoinikischen oder karthagischen Fabrik stamme,

da die Bewaffhiing mit linnenen Panzern fur das

karthagische Heer zur Zeit des sizilischen TjTannen

Gelon ansdrucklich bezeugt sei (Paus. VI 19, 7)

und das Grab kein unzweifelbaftes hellenisches

Fabrikat, wohl aber Gegenstande entbalten babe,

die deutlich auf pferinikiachen Verkehr hinwiesen.

Aus ahnlicben Grtoden neigt er zu der gleichen

gebraucht wordeu seien, und der Kaiser Marc Aure-

lius sah in Anagnia, einer latinischen Stadt, viele

sakralen Zweeken dienende libri lintei (Front, ep.

ad Caes. et invic. IV 4). Der Kaiser Aurelianus

liefi seine eigenen Erlebnisse auf libri lintei

schreiben (Hist. aug. AureL 1, 7), und Constantin

verordnete im J. 315, dafi eine seiner Verffigungen

durch linteae mappae in Italien publiziert wer-
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den dttrfe (Cod. Theod. XI 27, 1). tjber diese

Verwendung der Leinwand vgl. auch luven. VIH
168 und fiir das Mittelalter Marquardt a. a. 0.

800, 3. Im J, 218 trug em Boierfiirst einen Har-
nisch, desaen Leder von vielfacher Linnenschicht
uberzogen war (Sil. Ital. IY 291), und im J. 216
ein Italiker einen linnenen Harnisch (ebd. IX
587). Bei Plantus finden wir linwm fiir erne

linnene Schnur, mit der man einen Brief verschlofi

(Bacch. 715. 748; Pseud. 42; vgl. Cic. in Cat.

Ill 10), ein Imteum- = Handtuch (Most. 267), als

eben bei Frauen iiblich geworden ein linteolum

caesieium (Epid. 230), d. h. vielleicht ein dicht

gewebtes TiicUlein (vgl. Bliimner Technol. I

148, 8; anders freilich 185, 1; vgl. audi xai-

Qovcaa d$6v?} Horn. Od. YII 107) und sogar einen

Unarms = Leinweber mr Herstellung der Ge-

brauchsartikel der Frauen (Aul. 508) und einen

propola linteo — Leinwandhandler zu deren Liefe-

rung (ebd. 512), die beiden letzteren aber viel-

leicht nicbt als EOmer, sondern Athener gedacht.

Sein amiculum (Cist. 115), der Mantel ernes

Freudenmadchens , soil von Linnen gewesen und
tiberhaupt von Freudenmadchen getragen worden
sein (Isid. XIX 25 , 5). Seinen supparus ,

ein

von Frauen beim Ausgehen angelegtes Oberkleid

(vgl. Marquardt a. a, O. 485), rechnet er (Epid.

232) zu den neumodischen Frauengewiindern mit

neuen Namen, deutet aber den Stoff nicht an.

Der wenige Jahre vor ihm dichtende Naevius (bei

Fest. ep. p. 310, 15) nannte supparus ein purri-

ceum vestimentum
, sei es ein punisches , sci es

ein purpurnes Gewand. Ohne Angabe des Stoffes

erwahnt den supparus ferner Afranius (ebd. 22
und Noli. 540. 15). Der um 90 dichtende Novius
(bei Non. 540, 11, wo nach O. Eibbeck Comic.
rom. fragm.3 1808 p. 321 Melitensem, nicht

Veliensem zu lesen ist), spricht aber von einem
supparus purus Melitensis linteus, also von einem
Linnenfabrikat der phoinikischen Insel Malta
(vgl. o. S. 2442). Mit ostrinus supparus be-

zeichnet Varro ("bei Non. 549, 12) das purpurne
oder rosige Gewand der Morgenrote, welches er

dem Serapis zuzuschreiben scheint. Da der sup-
parus auch von spateren Grammatikern (Fest. e

p. 311. 4. Non. 540, 8. Coiiiin. Bern. Lucan%
864 p. 72 U.) als ein zestimentum lineum erklart

wird, dtirfte es wohl immer von Linnen gewesen
sein. In der Kaiserzeit wird das Wort nur selten

von einem Frauengewande gebraucht (vgl. Pri-

scian. V 8, 42. Corp. gloss, lat. IV 180, V), so

wenn Achill die weibischen suppara verschniaht

(Verba Achillis 23 bei Baehrens PLM IV 323)
und Mareia, die Braut Catos, sich nicht damit
schmueken mag (Lucan. II 361], vielmehr be-

zeichnet es haufiger das dreieckige Toppsegel
(Guhl und Koner a. a. 0. 420. Fest. ep. p. 310,

19. 34t.i, 20. Lucan. V 429. Stat. silv. Ill % 27.

Tert. pall. 4. Isid. XIX 3, 2. 4; siparum bei

Sen. ep. 77, If.; Med. 328; Here. Oet. 703;
sipkarum bei Front, ep. ad Anton, imp. I 2 p. 97,

10 N.) und in der Form sipftarum ein an einem
Queibalken, der in Kreuzform an einem anfrech-

ten Balken befestigt ist, ausgespanntes Banner
(Tert. apol. 16; ad nat. I 12). Das davon gebildete

Deminntiv siparium bezeichnete einen Zwischen-
vorhang zwischen dem vorderen and hinteren Teil

der Buhne (Guhl and Koner a. a. 0. 828) und

wird schon von Cicero (de prov. consul. 14), dann
auch von Schriftstellern der Kaiserzeit (Fest. ep.

p. 340, 17. 341, 4. Apul. met. I 8. X 29 extr.)

erwahnt und konnte dann metonymisch fiir KomGdie-
gebraucht werden (Sen. dial. IX 11, 8. Iuven. VIII
186, wozu Friedlander zu vergleichen). fiber
eine andere Anwendung des siparium s. u. S. 2484.
Das Wort supparus wurde von Varro (1. 1. V 131)
fiir ein oskisches gehalten. Wohl richtiger sieht

lOStudniczka (Beitrage 901) es wie subs&rims
— halbseiden als ein Kompositum mit sub an
und schreibt dem parus wie dem Homerischen
(paoog (vgl. o. S. 2441) orientalische Herkunft zu.
Jedenfalls weist er mit Eecht die Annahme zu-

ruck, dafi das erst bei Arrianos (Epict. diss. Ill

2, 18 = Segel) und in einer Inschrift aus der Zeit
zwischen Hadrian nnd Caracalla (Wood Disco-

veries at Ephesus, app. V nr. 3 p. 46) vorkom-
mende myaqtov das Urbild des lateinischen Wortes-

20 sei , da hier umgekehrt eine Entlehnung der
jiingeren, erst in der Kaiserzeit gebrauchlichen
Form vorliege. Demnach kann man auch nicht
mit Laurent und Hartmann (a. a. 0. 200, 44B,
anders 94. 332) die Worter oinaQos oder aiyaQos
und supparus zusammen mit (payog auf idg-

V sphar = sich bewegen zuriickfiihren wollen.

Das von Plautus (Most. 1070) fiir die Angelschnur
gebrauchte "Wort lima ist vielleicht von linimt

gebildet (s. Laurent et Hartmann a. a. 0. 161),

30 zumal da auch Varro (r. r. I 23, 6) zu sagen
scheint, dafi man lineae aus linum flechte, s»

dafi andere Bedeutungen von tinea wie Strich,.

Linie u. dgl. erst aus der Bedeutung ,Linnen-

faden', Xinnenschnur' hervorgegangen sind. Der
altere Cato erwahnt in seiner Schrift de agri-

cultura (48, 2 — 151, 3) den F. allerdings nur ge-

legentlich, indem er sagt. man solle den C'ypressen-

samen ebenso dicht siien wie den Leinsamen, doch
setzen diese Worte offenbar voraus, dafi die Kul-

40 tur des F. bei semen Landsleuten ganz gewOhn-
lich war. Ubrigens handelt es sich bei seiner

VoTsehrift augenscheinlich um die Gewinnung der

Faser, nicht des Samens, da man nur zu ersterem

Zwecke dicht sat. Aufierdem bediente er sich

cines Seihetuches, Unieum, bei der Bereitung von
Starkcmehl (ebd. 87; vgl. o. Bd. I S. 2001, 49ff.>

und um den Salt aus Kohlstengeln auszupressen

(ebd. 156, 3). In seinen Origines (bei Fest. ep.

p. 205) tadelt er es, daB Frauen der alten ein-

50 fachen Sitte zuwider rjalbei linei triigen, d. h. eine-

Art linnener Arinbiinder (vgl. H. Jordan M. Cato-

nis praeter librum de re rustica quae extant i8601

LIX. 28f.). Als Verres Statthalter von SizQien

war (73—71 v. Chr.), erprefite er von Leuten r

die nach Sizilien kamen, aufier andern orientali-

schen Luxuswaren auch vestis lintea (Cic. in Verr.

V 146 1. Auch die testes Melitenses, welche er

aus Syrakus ohne Verzollung ausfuhrte (ebd. II

176. 183), waren jedenfalls von Linnen (vgl. o.

60 S. 2442 und die S. 2463 erwahnte Stelle des No-
vius), fiir Frauen bestimmt (Cic. ebd. IV 103),

und vielleicht tunieae (Isid. XIX 22, 21, wo
Itfelitensis statt Velenensis gelesen wird). Wenige
Jahre spater scheint auch Lucretius (IV 1122

[1129J) die Melitensia verliebter und Terschwende-

rischer Personen zu erwahnen, obwohl die Has.

aiidensia haben. Eine mitra Melitensia , d\ h»

ein haubenartig um den Kopf geknupftes Tuch
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(Guhl und Koner a. a. 0. 739; vgl. Serv. Aen.

IV 216. IX 616), nennt Varro (bei Non. 539, 30).

Im J. 69 v. Chr. entstand die Sitte, die Theater-

besucher durch ausgespannte Linnen vor den

Sonnenstrahlen zu schutzen, und der Diktator

Caesar xiberspannte damit zur allgemeinen Ver-

wunderung das Forum Komanum und einen Teil

der Sacra via (Plin. XIX 23; vgl. o. Bd. Ill S. 1573,

60ff.). Mit Imteum bezeichnete Catullus ein Segel

(4, 5. 64, 225) und Segeltuch (64, 243). Von
Linnen waren auch die SchweiBtucher, sudaria,

des Catull aus Saetabis im tarraconensischen

Hispanien (12, 14. 25, 7), da er selbst (12, 3. 11)

sie auch lintea nennt und diese Stadt sich durch

ihr linum auch spater auszeichnete, indem dieses

nicht nur den ersten Bang unter allem europai-

sclien einnahm (Plin. XIX 9), sondern auch das

arabische Gespinst iibertraf und dem pelusinischen

gleichkam (Sil. Ital, III 374), wemiglcich es zu

Fangnetzen untauglich war (Grat. cyneg. 41).

Auch Vatinius beniitzte im J. 54 ein weifies, also

wohl linnenes, sudarium (Quintil. inst. VI 3, 60).

Im J. 59 lehrte Cn. Tremellius Scrofa, bezw.

Varro (r. r. I 23, 2; vgl. 0), dafi man das linum
in nahrhaften Boden saen miissc; derselbe (bei

Col. II 13, 3) meinte auch, dafi es wegen seiner

hitzigen Natur dem Boden schadlich sci. Nach
dem Gesagten darf man wohl annehmen, dafi in

der Umgebung Eoms in vorchristlicher Zeit nur

wenig F. gebaut worden ist, die Romer grobere

Gewebe, z. B. Segel- und Zelttuche u. dgl.. meist

von anderen Volkcrn Italiens, wie Etruskern,

Faliskern und Samniten , bezogen haben m^gen
und feinere, namentlich auch Kleidungsstoife fiir

Frauen, vielleicht schon seit dem Ende des 3. Jhdts.

v. Chr. (vgl. Carbasus) von den Griechen und
etwas spater von den Phoinikern Malta s, zuletzt

auch aus Saetabis und vielleicht auch aus Agyp-
ten (Cic. Eab. Post. 40) bezogen haben. Die
purpurnen ynwvF.q, welche den Romern in den
J". 216, 208, 48 und 42 als Schlachtzcichen dienten

(Plut. Fab. 15; Marc. 26; Pomp. 68; Brut. 40),

kommen hier vielleicht nicht in Betracht, da
•/tT(6v langst die Bedeutung eines linnenen Unter-

klcides, bezw. Gewebes iiberhaupt verloren hatte

(s. o. S. 2454). Ein Symptom dalur, wie wenig
die R6mer Gespinste von F. selbst hergestellt

haben mSgen, ist es wohl, dafi Catull (04. 312.

317; vgl. auch Hor. carm. II 3, 16. Ovid, trist.

IV 1, 64. V 13, 24; Ibis 244) den Schicksals-

faden der Parze, der fraber (s. o. S. 2439 und
2450) und spater (Anth. Pal. VII 12, 4. Quint.

Smyrn. XHI 494. Nonn. II 679. Procl. hymn.
in Apoll. 16 ; vgl. mo tov tivov = gegen das
Geschick, Lucian. Iupp. conf. 2) von den Grie-

chen Xivov genannt wurde, als einen wollenen,

lana, bezeichnet. Von dem priesterlichen Eitus
war noch zur Zeit des Grammatikers Servius (Aen.

XII 120), also bis etwa 400 n. Chr., linnene

Kleidung ganzlich ausgeschlossen , weshalb, als

die Gattin einea Flamen Dialis eine mit einem
linnenen Faden znsammengenahte wollene Tunica

trug, dies durch ein Opfer gesuhnt werden mufite.

Nur linnene Tucher scheinen den Vestalinnen ge-

stattet gewesen zu sein (vgl. o. Bd. Ill S. 1573,

43E). Das Wort vestis wiU Vaxro (LLV 130)

von vdlus = Schafwolle berleiten. Auch muB es

uunallen, dafi an den Stellen aus dieser und der
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ersten Kaiserzeit. an welchen das Werg erwahnt
ist, dieses wohl stets ein fremdes Produkt ist.

Die Troianer Ziehen das ihnen verhangnisvolle

hOlzerne Pferd an Stricken von Werg in ihre

Stadt (Verg. Aen. II 236). Die Schiffe des Aeneas
waren damit kalfatert (ebd. V 682) und mit daraus
gefertigten Seilen am Lande befestigt (Ovid. met.
XIV 547). Die Griechen pflegten ihre (ledernen?)

Fahrzeuge mit Hanf, Werg u. dgl. zusammenzu-
10 nahen (Varro bei Gell. XVII 3, 4; vgl. Plin. XXIV

65). Durch Ziinder von Werg verteidigten sich

die Saguntiner im J. 218 (Liv. XXI 8, 10). Bei
Messana gelang es Cassius im J. 49, durch Trans-
portschiffe, welche mit Zundstoffen und Werg an-

gefullt waren, einen Teil der Flotte Caesars in

Brand zu stecken (Caes. bell. civ. Ill 101, 2).

Auf dem Schilde des Aeneas hatte der voraus-

schauende Vulcanus die Schlacht bei Actium dar-

gestellt, wie in ihr brennendes Werg geschleudert

20 wird (Verg. Aen. VIII 694). Der Landmann jagt
das Wild, die Wergschnur balearischer Schleuder
drehend (Verg. Georg. I 309). Noch in der Mitte
des 1. Jhdts. n. Chr. machte man in Rom ein

ebenso eintragliches Geschaft mit dem Import
von Werg wie mit dem von andern uberseeischen

Produkten (Pers. V 135). Nur das Werg, welches
die Catilinarier in Bereitschaft hielten, um Rom
in Brand zu setzen (Plut. Cic. 18), konnte viel-

leicht kein fremdes Produkt gewesen sein (vgl.

30 iiber das Werg auch S. 2457ff.). Von fremden
Liindern war den Romern besonders Hispanien
als fiachsbauendes Land bekannt. Schon in der

Schlacht bei Cannae trugen die Iberer nach Landes-

sitte purpurverbramte linnene Kittel (Polyb. Ill

114, 4 = Liv. XXII 46, 6). Iberische carbasus
(s. d.) eignete sich zu Segeln (Catull. 64, 227),

Von Saetabis ist vorher (S. 2465) gesprochen.

Krieger dieser Stadt trugen im J. 218 v. Chr.

linnene Harnische (Sil. Ital. Ill 272). Zu Stra-

40bons Zeit wurde in Emporium, einer Hafenstadt
nordostlich von Tarraco, Linnen fabriziert (Strab.

Ill 160), und trugen die Lusitaner linnene Har-
nische (ebd. 154). In Gallien trieben damals die

Cadurci an der mittleren Garonne Linnenindustrie

(ebd. IV 191), und sogar bei den Kimbern trugen
die Priesterinnen linnene Oberkleider (xaqxaoivai

eyaxzlfes, ebd. VII 294). Die Nubier im Heere
des Hannibal schutzten Schlafen und Flanken
mit Leinwand (Sil. Ital. Ill 27 If.).

50 V. Kaiserzeit. bis Diocletian. 1. fiber

die botanischen Eigenschaften des F. crfahren wir
nur, dafi er weder zu den Feldfriichten (anders

Col. II 7, 1), noch zu den Gartenpflanzen ge-

rechnet werden konne (Plin. XIX 2), sein Same
klein und sein Stengel schwach und niedrig sei

(ebd. 5), er schneller als alle anderen Pflanzen

wachse (ebd. 7) und eine himmelblaue Bliite habe
(Plut. Is. et Os. 4). tTber seinen Anbau, der sich

uber die ganze Erde verbreitet hat (Plin. XIX 2),

60 sagt Columella (II 10, 17; fast ebenso Pall. XI
2): F. ist nur in einer Gegend zu saen, die grofien

Ertrag verspricht, und bei gutem Marktpreise;

denn er ist dem Boden besonders schadlich (wegen
seiner hitzigen Natur, ebd. II 13, 3. Verg. Georg.
I 77, bei Col. a. a. 0. und Plin. XVII 56; oder
weil er gerauft wird, Plin. XIX 7); daher ver-

langt er einen aehr fetten (ebenso Plin. XVLU
165, anders XIX 7) and m&fiig fenchten (besser
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bew&sserten als durch Regen durchfeuchteten, an-

geblich Plinius bei Serv. Aen. VIII 33; einen

schwammigen, Geop. II 40, 31) Boden; man sat

vom 1. Oktober bis 7. Dezember (von der Herbst-

gleiche bis 4. Januar, Geop. ebd,) auf das iugei~um
8 modii (d. h. pro ha ca. 2,8 hi); einige saen

lieber in mageren Boden und moglichst dicht,

damit die Faser feiner wird; wenn er im Februar

in guten Boden gesat wird, sollen auf das iugerum

wurde der Same, meist in Wasser oder Wasser-
rnet gekocht, zu Umschlagen gebraucht: mit
Eosinenwein bei verharteten Abszessen (ebd. Y 28,

11 p. 213, 5) und mit Aschenlauge bei andern Ver-
hartungen (Diosc, II 125. Plin. XX 250. Plin. Iun.

p. 34, 20 R. Marc. Emp. 18, 12), bei Geschwuren,
um den Eiter auszuziehen (Cels. V 28, 13 ; vgl.

Plin. ebd. 251. Plin. lira, 76, 9. 11. Priscian. I

71), bei Feigwarzen (Cels. VI 3), Blutgeschwiiren

10 modii erforderlicb sein (ebenso Pall. Ill 22). 10 an den auBeren Teilen der Augenlider (ebd. VI
Die transpadanischen Gallier verzOgem die Fruh-

jahrssaat bis zum 19. Miirz (Plin. XVIII 205).

Im Friihjahr gesat, wird der F. im Sommer ge-

rauft (ebd. XIX 7). Die Eeife erkennt man an

der Anschwellung des Saraens und an dem Gelb-

werden (ebd. 16). Die Ernte erfolgt (beim Winter-

lein) vom 9. Mai ab (Grat. cyn. 57; vgl. liniger

Mains im Garm. de mensibus bei Baehrens
PLM I 207).

6, 10), Ohrenschmerz (ebd. VI 7, 1 p. 239, 25),

bei geschwollenen Ohrendriisen mit Aschenlauge
(Diosc. ebd.) oder Honig oder Fett oder Wachs
(Plin. XX 249. PHn. Iun. 20, 9) oder Gersten-

mehl (Alex. Trail. II p, 107 Puschm.), bei ent-

zundeten oder verharteten Hoden (Cels. VI 18, 6;

vgl. Plin. XX 251. Plin. Iun. 63, 18), bei Darm-
bruchen (Cels. VII 20 p. 301, 10), mit Natron
und Feigen bei Sommersprossen, Finnen, Haut-

2. Aus den Sameu bereiteten ehedem die Land- 20 geschwiiren und Grind (Diosc. ebd.; vgl. Plin.

leute in Gallia transpadana eine suBe Speise, die

aber zur Zeit des Plinius (XIX 16) nur noch bei

Opfern gebraucht wurde und nach Hehns (a. a.

O. 161) Vermutung wohl ein altkeltisches oder

altliguriscb.es Gericht war. Besonders die polenta

der Griechen wurde aus 20 Pfund (= 6,55 kg)

Gerste, 3 Pfund Leinsamen, i/a Pftmd Koriander

und 1 acetabulum (0,07 1) Salz bereitet (Plin.

XVIII 73. Plin. Iun. p. 8, 15ff. Eose), zu welcher

ebd. 249), mit Kresse (Lepidium sativum L.) und
Honig zur Entfernung rauher Nagel (Diosc. ebd.

Plin. ebd. 251), mit Anis bei Halsentziindung

(Plin, ebd. 249. Plin. Iun. 31, 7, vgl. 30, 14.

Marc. Emp. 15, 31. Ales. Trail. II 145), bei

Unterleibsentzundung (Gal. XI 563. Orib. coll.

med. IX 29 ; vgl. Plin. XX 251 und Euf. Ephes.

p. 544, 11 Daremb.), bei Spannungen im Unter-

leibe mit anderen Mitteln (Aret. p. 195, 4 K.

Mischung man bei den Eomern noch Ilirse hin- 30 Cael. Aurel. chron. Ill 25), bei angeschwollenen

zutat (Plin. ebd. 74). Auch beniitzten einige den

gerflsteten Samen mit Fischsauce zur Anregung

des Appetits; andere vermischten ihn mit Honig

oder streuten ihn aufs Brot; oft machten die

Landleute von ihm Gebrauch, indem sie ihn

iOsteten, zerstieBen und mit Honig mischten (Gal.

VI 549). Doch weit haufiger wurde er in der

Medizin angewandt, so dafi Artemidoros (Onirocr.

I 68) behaupten konnte . daB Traume , in denen

Briisten der Frauen mit Weizen (Soran. I 76;
vgl. Priscian. Ill 3), bei Zusammenziehung der

Gebarmutter (Soran. IT 10), bei Rose (Priscian. I

72), bei falschem Brennfieber (Alex. Trail. I 323),

bei Fieber (ebd. 521, vgl. 413), mit Gerstenmehl
bei Nierenentziindung (ebd. II 479) und Gelenk-

rheumatismus (ebd. 550) uswr
. In Klystieren

wurde der Same gebraucht zur Entleerung des

Unterleibes (Diosc. II 125), bei schmerzhaften

der Same vorkomme, anderen Leuten als Arzten 40 Entziindungen im Innern des KCrpers (Euf. Ephes.

allerband Unannehmlichkeiten brachten. Im all-

gemeinen hat er eine zerteilende (Cels. V 11),

erdffnende und nach aufien treibende (ebd. 12)

und Wunden zusammenziehende Kraft (ebd. 2).

Er zerteilt und erweicht jede aufiere und innere

Entziindung, wenn er in Honig, 01 und etwas

"Wasser gekocht oder aus gekochtem Honig heraus-

genommen wird (Diosc. II 125; vgl. Gal. XV 816

und Orib. coll. med. IX 29). Er ist schwer ver-

bei Orib. coll. med. VIII 24, 10; syn. I 19), der

Eingcweide (Diosc. ebd. Eufus bei Orib. coll. med.
VIII 24, 12), der Gebarmutter (Diosc. ebd.), aller

weiblichen Geschlechtsteile, der Blase und der

Nieren (Eufus ebd.), mit 01 oder Honig bei Ein-

geweide- und Brustschaden (PHn. XX 251), sein

Saft mit RosenoT bei Fieber (Priscian. II 5), und

das Wasser, worin er gekocht, bei Ruhr (Cels.

IV 22 p. 148, 16. Philumen. p. 58, 24 Puschm.)

daulich, dem Magen schadlich und wenig nahr- 50 und Hartleibigkeit (Kuf. Ephes. p. 5. 5 Daremb.).

haft, fuhrt wenig ab, wirkt aber gerflstet etwas

auf den Urin (Gal. VI 549. Orib. ebd. I 30. Aet.

I), stopft dann aber auch mehr (Gal. ebd.). Ge-

gessen blaht er, auch wenn er gerostet ist, er-

warmt schwach und halt die Mitte zwischen

Feuchtem und Trocknem (Gal. XII 62. Orib. coll.

med. XV 1, 11, 22 = eup. II 1, 11. 18. Aet. I.

Paul. A eg. VII 3). Er kann sowohl trocknen

als kuhlen (Gal. XV 897). Er befordert die

Ein Dekokt davon diente zu Sitzbadern bei Ge-

barmutterentzimdung (Diosc. II 125) und Ent-

ziindung der Blase (Ruf. Ephes. p. 39, 10). bei

Zusammenziehung der Gebarmutter (Soran. II 11)

und zur Erschlaffimg der weiblichen Geschlechts-

teile (ebd. I 56. II 13): auch wurde damit die

Gebarmutter zwecks Eeinigung gebaht (ebd. II

13). Mit seinem Saft sollten bei Wahnsinn (Cael.

Aurel. chron. I 156. Priscian. II 11) die Glied-

Samenbildung beim Menscheii (ebd. XI 777). Seine 60 mafien, bei Nasenbluten (Priscian. I 44) der Kopf

Wirkung ist dieselbe wie die des Bockshornklees

(Diosc. II 125); auch kann er durch den Saft der

Saubohne ersetzt werden (Gal. XIX 735), und
andrerseits statt des Salbols und des Sesams ge-

braucht werden {ebd. 739. 742). Ein daraus be-

reiteter Umschlag erweicht (Cels. II 33 p. 73,

32 Daremb.), ein aus dem Mehl dea Samens be-

reiteter erwarmt (ebd. 33 p. 73, 25). tiberhaupt

eingerieben werden. Wohl seltener, wenn ohne

andere Zutaten, wurde er als inneres Medikament
gebraucht. So zerrieben in s&Bem Wein bei

Rachengeschwfiren (Cels. IV 9), in Wassermet,

wenn man einen Salamander, mid in Eosinenwein,

wenn man eine spanische Fliege versehlackt hat
{Scrib. Larg. 187. 189). Hit Honig geschlftrft,

reinigt er die Brust (Diosc. II 125; vgl. Plin.
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XX 251) und lindert den Husten, mit Honig und
Pfeffer reizt eT zum GeschlechtsgenuB (Diosc. ebd.).

"Mehr tiber die medizinischen Eigenschaften des

Samens findet man namentlich bei Plin. XX 249
—251. Von den Tierarzten wurde der Same zu-

sammen mit dem des Bockshornklees gekocht und
mit diesem Dekokt der Schweif des Pferdes ge-

wraschen, wenn seine Haare ausrielen (Pelagon. 293)

;

auch bildete er den Bestandteil ernes Pfiasters

bei Gelenkgallen, Beulen an den Ohren und Steif- 10

heit der Beine (Claud. Herm. mulom. 48. 62. 390
= Veget. Ill 49, 2. 14, 2. 54, 3); imierlich wurde

er abgekocht mit Honig bei Schlafsucht und Fieber

eingegeben (Claud, Herm. 379 = Veget. V 47, 5),

ferner mit andern Medikamenten bei Fieber (Pe-

lagon. 35), Husten (ebd. 84f. = Veget, V 65, If.

Pelagon. 87. 90 = Veget. ebd. 6. Pelagon. 96.

392), Siechtum infolge Uberanstrengung (Claud.

Herm. 157 = Veget. II 10, 6) usw. Mit den

Blattern des od-ovtov sollte bei Haarschwund die 20

Haut gereizt werden (Soranos bei Gal. XII 415).

3. a) Nicht wenig erfahren wir fiber die Giite

-der Faser verschiedener Gegenden. In seiner An-

weisung zur Anfertigung der Fangnetze, welche

bei einer Holie von 10 Maschen 40 Sehritt lang

sein sollten, auBert sich tiber den dazu verwend-

baren F. Grattius (34ff.): der beste ist der von

den Siimpfen des Flusses Cynips an den afrika-

nischen Syrten, gut der vom campanischen Cumae
und vom untern Tiber, zu schwach der von Falerii 30
in Etrurien; der von Saetabis in Hispanien dient

anderen Zwecken; der von Canopus an der west-

lichen Mlmiindung dient den dortigen Priestern

zu einer sehr feinen Eleidung, die ihren KOrper

kaum verhullt; auch wiirde der weiBe Glanz

ctieses F. bei den Tieren Verdacht erregen und
sie verscheuchen. Von Plinius (XIX 7ft'.) erfahren

wir, daB in Europa der F. von Saetabis (vgl. o.

S. 2465) den ersten Rang einnahra, der von Eeto-

vium (bei dem heutigen Voghera zwischen Genua 40
und Mailand) und Faventia (Faenza) den zweiten,

der der regio Aliana zwischen Po und Tessin

den dritten; hinsichtlich der WeiBe (des Gewebes)
der faventinische dem alianischen, der immer roh,

crudum, sei, vorgezogen werde, das retovinische

Gewebe am feinsten und dichtesten, ebenso weiB
wie das faventinische, aber nicht wollig sei und
daher nicht bei alien Beifall flnde, sein Faden
eine gleichmafiigere Starke babe, fast wie ein

Spinngewebe , und einen Klang von sich gebe, 50
wenn man ihn mit den Zahnen probierc, weshalb
sein Preis auch doppelt so hoch als der der

iibrigen sei; auch der cumanische F. Campaniens
«ei wegen seiner Anwendung zu allerhand Netzen,
mit denen man sogar wilde Schweine fange. be-

rfihmt; bisweilen bestehe namlich der einzelne

Faden aus 150 anderen. In Italien sei noch das

paelignische Gewebe geschatzt, weil kein anderes

weiBer oder derWolle ahnlicher sei. doch sei es

nur bei den Waltern im Gebrauch(?). Der agyp- 60
ti3che F. besitze die geringste Festigkeit, bringe

aber den meisten Gewinn; davon gebe es vier

Sorten, namlich Ton Tanis, Pelusium (vgl. Sil.

ItaL UI 24. 252. 374), Bntos nnd TentoU. Das
Linnen von Tarraco im diegseitigen Hiffpaoien

«rhalte durch Waschen in dem vorbeiflieBenden

Flnsae einen ansgezeiconeten Glanz, mid hier seien

anerst die feinen carbasa (TgL jedoch o. Bd. Ill

S. 1573, 26) erfunden worden. Erst unlangst

sei aus der Stadt Zoela (im Nordwesten Portu-

gals) ein zu Jagdnetzen sehr geeigneter F. ge-

kommen, Der cadurcische F. (vgl. o. S. 2466)

Galliens werde vornehmlich zu Polstern ver-

wandt, doch webten diese, sowie die Caleti,

Euteni, Bituriges und die fernen Morini (in der

nOrdlichen Picardie) und iiberhaupt alle Gallier

schon aus F. ihre Segel, wahrend z. B. im J. 56
v. Chr. nach Caes. bell. Gall. Ill 13, 4 die Segel

der Veneti (nordlich von der Miindung der Loire),

vielleicht weil sie, was Caesar nicht fur unmcig-

lich halt, den F. nicht kannten, noch aus Fellen

und Alaunleder bestanden hatten. Indem Plinius

zugleich auf die weite Verbreitung des F. hin-

weist, hebt er noch hervor, daB selbst die Ger-

manen solche Segel webten und ihre Frauen keinen

schdneren Stoif als F. zu Kleidern kennten. Ob
aber der rohe F. im Lande selbst produziert und
nicht etwa aus Gallien eingefiihrt wurde, halt

Hehn (a. a. O. 175) fiir unentschieden. Diese

Angaben iiber die Verbreitung, bezw. Kultur des F.

finden noch anderweitige Erganzung. In Spanien

gab es zu Beginn unserer Zeitrechnung eine sehr

grofie Menge F. (Trogus Pomp, bei lustin. XLIV
1, 6), und dieser gedieh dort selbst in wasser-

armen Gegenden (Pompon. Mel. II 86). Uber
seine Kultur in Elis zur Zeit des Periegeten

Pausanias s. o. Bd. Ill S. 1112, 12ff. In Gades
trugen die Priester im Tempel des (phoinikischen)

Herakles Kleider und Kopfbinden von pelusischem

Linnen (Sil. Ital. Ill 24. 252). "Wahrend Plinius

an einer Stelle (XXXVII 202 im Widerspruch

mit XIX 9) den italischen F. fiir den besten er-

klart, werden in der Mischna der pelusische und
der indische gegeniiber dem groben rBmischen

geriihmt (P. Rieger Versuch einer Teehnol. u.

Terminol. der Handwerke in der Misnah 1894,

7). Im J. 10 v. Chr. brachte ein Schiff von

Alexandria nach Rom einen Obelisken nebst ver-

schiedenen Waren, unter welchen sich auch 6&6vai

befanden (Georg. Kedren. chron. I p. 302). Von
Linnen miiiiten auch die Kleider, d'/tara, gewesen

sein, welche nach einer schwerlich vor den ariani-

schen Streitigkeiten verfaBten Schrift (St. Prochori

de Johanne Ev. historia in Monumenta S. Patrum
Orthodoxogr. , Basil. 1569 I p. 86) zur Zeit des

Apostels Johannes ein von Agypten gekommenes
und zur Weiterfahrt nach dem Westen (Ephesos?)

bestimmtes Schiff in Joppe ausgeladen haben soil.

Vielleicht nur auf Agypten ist es zu beziehen,

wenn Clemens Alex, (paedag. II 10 extr.) es tadelt,

daB Frauen und weibische Manner palastinensische

und kilikische 6&6vai den agyptischen vorzogen.

Zur Zeit Hadrians war ein nicht geringer Teil

der alexandrinischen Handwerker Hnifiones (Hist.

aug. Saturnin. 8. 6). In der Zeit zwischen 254
und 268 konnte Rom des agyptischen linum nur
schwer entbehren (ebd. Gallieni duo 6, 4) , doch

kann hier auch von der schon von den Ptolemaeern
auf das Linnen gelegten Steuer die Rede sein

(vgl. o. S. 2450). Wenige Jahre spater erstreckte

Aurelian die Liefenmgen Agyptens nach Rom
auch auf linum und stuppa (ebd. AureL 45,

1). wenn hier nicht wieder nnr an eine Erneue-
mng der alten agyptiachen Stener zn denken ist.

Von dem agyptischen Lumen wird noch 5fters

im folgenden die Rede sein (vgl. auch H. Blum-
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iter D. gewerbl. Tatigheit d. Volker d. Alterts.

1869, 6ff.).

b) Uber die Bereitung der Gespinstfaserhandelt

ausfiihrlich Plinius (XIX 16ff.): der geraufte F.,

in Handbiischel zusammengebunden, wird an der

Sonne getrocknet, indem man ihn am ersten Tag
mit den Wurzeln nach oben aufhangt, an den

folgcnden fiinf Tagen aber sie dachformig mit

den Spitzen gegeneinander stehen lafit, damit

der Same in der Mitte hinabfallen kann; darauflO

werden nach der Weizenernte die Stengel in

Wasser, welches von der Sonne erwarmt ist, ge-

bxacht und mit Gewichten untergetaucht erhaltcn,

da sie anfierordentlich leicht sird; ein Zeichen

dafiir, daB sie geniigend gewassert sind, ist es,

wenn sich die Bastschicht, membrana, leiehter

(vom Holzkorper) losldsen lafit ; darauf werden sie

wieder wie vorher mit den Wurzeln nach oben

in der Sonne getrocknet uud bald danach auf

Steinen gedorrt und mit dem Botthammer, stup- 20

partus malleus, geschlagen ; was sich der Rinde

zunachst befunden hat (?) , wird Werg , stuppa,

genannt, ist ein minderwertiger F. und meist zu

Lampendochten geeigneter (vgl. den Docht, Una-

mentwm, bei Cels. IV 27, 1 p. 153, 13 Daremb.

und Unteolum bei Prudent, cath. 5, 18); jedoch

wird auch dieses (ebenso wie der bessere F.) mit

eisernen Stacheln (Hecheln) gekammt , bis jede

Faser, membrana, entrindet ist (vielmehr die

einzelnen Faserbiindel von einander getrennt und 30
gespalten und von den anhangenden Holz- und

Rindenteilchen befreit sind); die herausgesehuttel-

ten Rmdenteile (vielmehr hauptsachlich Holzteil-

chen oder Schaben) werden beim Backen als Brenn-

material gcbraucht; die inneren Teile sind hin-

sichtlich der Weifie und Weichheit ziemlich ver-

schieden(?); F. zu spinnen geziemt auch den

Mannern ; das Kammen und Sondern ist eine Kunst

;

bei regelrechtem Hecheln gewinnt man von 50

Pfund Bundel (d. h. trockener Stengel) 15 Pfund40

F. (heute rechnet man nur auf ca. 7,5 Prozent

gehechelten F. und etwa ebensoviel Werg); zu

Gam versponnen, wird er wiederum geglattet,

politur, indem man ihn wiederholt mit harten

Steinen schlagt, undverwebtnochmals mit Schlageln

geklopft(?}, wodurch er immer besser wird. Da-

bei ist vor allem offenbar, dafi Plinius die wirk

liche Lage der Faserbiindel im Weichbast zwischen

Cambium und Pdndenparenchym nicht kennt und

sich daher auch uber die Natur des Wergs nicht 50

klar ist. Die Stelle ist ubrigens auch von Bliim-

ner (Technol. I 180ff.) naher besprochen. Fiir

die latigkeit des Spinnens findet sich der Aus-

druck TiEQioxooffi] xqv tivov (Poll. VII SI), und so-

fem sie am Spinnrocken vor sich ging, die Worte

eolo nentur liniea stamina (Ammian. Marc. XXIII

4, 14), wobei ausnahmsweise der Faden mit stamen
(eigentlich Kettenfaden) statt filum und Unum
bezeichnet ist. Gewebt wurde, wie schon oben

(S. 24431) erwahnt ist, am aufrcchten Webstuhl 60
(Serv. Aen. VII 14). Uber die verschiedenen grie-

chischen und lateinischen Ausdrucke fur die Tatig-

keit des Webens, die Fabrik, den Leinweber und

Leinhandler s. die Zusammenstellung bei Blum -

ner (Technol. I 1831) und die Leiica, iiber die

Gleichungen von linteamen und linteum mit

6&6vt} und 6&6pio*> Corp. gloss, lat. VI 649. In

attischen Inschriften aus den J. 171—246 n. Chr.

(IG III 1133, 174. 1160, 4, 71, 1176, 3, 28. 1197,.

1, 28. 1199, 1, 40) findet sich Xsvxioqioq fur einen.

Bearoten bei gjmnischen Spielen, der seinen

Naraen von dem linteum, oder uzsQl£ay[xa zu haben
scheint, welches die Kampfer anlegten, da levuor
von Hesychios durch 7t£Qi£o>[ia hqaxix6v erklart

wird (Bocckh zu CIG I 275, 71 p. 383). Die
Xevzidgtot einer in der Provinz Treviso gefundenen
Inschrift scheinen die Aufgabe gehabt zu habenr

die Amphitheater mit Leinwand zu uberspannen
(G. Kaibel Epigrammata gr. p. XX nr. 942 a).

In der lydischen Stadfc Thyatira befand sich

eine Zunft der Leinweber, hvovgyoi (CIG 3504).

Lintioms, Leinweber, sind in bei Aquileia (OIL.

V 1041) und bei Verona (ebd. 3217) gefun-

denen, ein Unarius, ebenfalls Leinweber, in,

einer Mailander Inschrift (ebd. 5923), ein Hand-
werker der ars lintiaria in einer Inschrift von
Lyon (OIL XIII 1995) genannt; in einer andenv

der letzteren Stadt wird sogar ein Gallier als

lintiarius bezeichnet (ebd. 1998). Leinwandhand-

ler treffen wir an in Inschriften der Stadt Rom
(liniearius oder lintiarius, CIL VI 7468. 9526..

9670), Mailands (ebd. V 5932) und Raetiens-

(negotiator[es artis] vestiariae et linieariae, ebd.

Ill 5800), eine Leinwandhandlerin in einer sol-

chen von Hispania Tarraconensis {lintearia, II

4318 a).

Urn den Kleidern eine weifie Farbe zu geben,.

bedienten sich die Leinweber, S&ovojwioi, des in

Agypten vorkommenden weichen und leicht 10s-

lichen Steines {iOQoyj&og , weichen einige auch

yala'&a oder XevxoyQa<pfe nannten (Diosc. V 151).

Man mochte dabei an den Speckstein oder Steatit

denken (Sprengel zu Diosc^ V 151. H. O. Lenz.

Mineralogie der alten Gr. u. K. 1861 Anm. 288).

Denselben Stein nennt Galen (XII 198) auch

}a6qo£o$ und sagt von ihm, daB man ihn ge-

brauche, um die 6&6rai glanzend zu machen (vgL

0. S. 24601). Gewaschen wurden die 6&6via nait

Lauge und dem Natron vom See Chalaatra in

Makedonien (Plut. de tuend. sanit. 20 p. 134 e).

c) Linnene Manufakte aufier der eigentlichen

Eleidung. Ein dickeT Zwirn, crassum atqtte re-

eens Unum, konnte einem Unbemittelten dazu

dienen, einen zerrissenen Lederschuh damit zu-

sammenzuflicken (Iuven. Ill 151). Mit einem lin-

nenen Faden wurde nach Celsus (VLT) zur Ent-

fernung eines Steins aus der Harnrohre die Haat

des mannlichen Gliedes angespannt (26. 1 p. 307r

17 Daremb.), bei Verletzungen des Bauches und

der Gedarme die Stelle zusammengenaht(16 p. 293^

30), ein das Auge trubendes Fellchen abgeltfst

(7, 4 p. 274, 14), ein zerrissenes Hautchen aus

dem Auge exstirpiert (7, 11; vgl. Aet. VII 35

und Paul. Aeg. VI 19), Adern zur Verhinderung

des Blutzuflusses (19 p. 298, 25. 299, 2. 35. 22

p. 303, 19 und 304, 11) und zum Absterben zu

brintrende Korperteile (14 p. 291,12 und 23. 17,

I p 294, 22. 21, 1 p. 302, 16. 30, 3 p. 319. 86-

und 320, 10) unterbunden, und ein roner **d*nr

Unum crudum, wurde in die Aflerfistel gefuhrt,

um ihre Haut zu zerreiben (4, 4 p. 268, 10;

vgl. o. S. 2457. Ps.-Hipp. HI 3311 K.). Mit

einem rOtlichen Unum soUte ein Sftckchen, in

dem sich das Medikament be&nd, an den KOrper

eines Fieberkranken gebnnden wfttden (Plin. XXX
98). Ein (mm, mit Weinsteinsaure eingeriabenr

2J4/a jiacns

-diente zum Zusammenschnuren der Gelenkgallen

%ei Pferden (Pelagon. 260), auch zum Anbinden

•einer Art Schiene bei Halsverrenkung (Claud.

Benn. mulom. 567; vgl. Veget. muloro. Ill 41, 3).

Auch bei gewissen andern Operationen wurde ein

Unum von den Tierarzten angewandt (Claud.

Herm. 81, 221 = Veget. I 26, 2). Das Wort

linea konnte wohl ebenfalls einen linnenen Faden

oder eine daraus gedrehte Schnur bezeichnen

<Col. VIII 11, 15. Plin. IX 59. XI 82. Mart. Ill 10

.58, 27. VIII 78, 7. Scaevola Dig. XXXV % 26),

4a sie aus Unum gemacht werden konnte (Verg.

Aen. V 510. Nemesian. cyn. 303. 308; vgl. 0.

S. 2464). Das Unamentum diente bei der Be-

haudhing von Wunden und Geschwriren als Charpie,

uin fliissige oder zerriebene Arzneistoffe auf die

kranken Stellen zu bringen (Cels. V 26, 27 p. 194,

30. 26, 29. 26, 30 p. 195, 38. 26, 36 p. 199, 35.

28, 3 p. 208, 16. 28, 12 p. 216, 11. VI 8, 1

p. 245, 10. VI 13 p. 250, 21. VI 15 p. 252, 12. 20

18, 7 p. 258, 11. VII 4, 2. 7. 4 p. 274, 28. 32.

7, 5. VII 28 p. 316, 19. VIII 10. 1 p. 349, 32.

Col. VI 11. 12, 2 = Veget. mulom. IV 8. 9, 4),

sie zu heilen oder vernarben za machen (Cels. V
26, 30 p. 196, 10. 14. 27, 13 p. 205, 15. 28, 11

p. '212, 30. 33 und p. 313, 2. VII 2 p. 265, 28.

30. 7. 9. VII 9 p. 285, 23. VII 13 p. 289, 34:

VII 14 p. 291, 5. 6. 25, 1 p. 305, 16. 25, 2

p. 306, 8. 26. 5 p. 313, 29. VIII 25 p. 362, 27),

sie zu bedecken (ebd. VII 19 p. 299, 7 u. 300, 11. 30

23. BO, 1 p. 319, 13. 30. 3 p. 320, 14. 21. VII

33 p. 322. 15. VIII 4 p. 335, 1), Blutungen zu

stillen (ebd. V 26, 21 p. 190, 16. 19. 26, 23 p. 191,

31. VII 10), Eiter aufzunehmen (VII 13 p. 290,

7. VIII 9, 1 p. 344. 12), Vfundrander auseinander-

zuhalten (ebd. VII 4, 4 p. 268, 36. 7, 15 p. 282,

20) und Hohlungen auszufiillen (ebd. VII 12, 1

p. 287, 18. VIII 5 p. 338, 10). Brennende Charpie

wurde in einen Schropfkopf gebracht, damit er

anhafte (ebd. II 11 p. 55, 19), in Delphinfett ge-40

taucht, und angeziindet sollte sie durch Gebiir-

mutterkrampf ohnmachtig gewordene Frauen er-

muntern (Plin. XXXII 129), oder der daraus be-

reitete Lampendocht wurde noch glimmend zu

diesem Zweck unter die Nase gehalten (Cels. IV
27, 1 p. 153, 11). Die Angelschnur wurde Unum
genannt (Ovid. met. XIII 923), sofern sie aus

JJvov zusammengedreht war (Oppian. hal. Ill 76.

IV 79). Eine Schnur, Unum, diente zur Um-
schniirung von Urkunden (Suet. Ner. 17), beson- 50

ders Testament-en (Lucian. Tim. 22. Scaevola

Dig. XXXIV 3, 28, 1. Ulpian. ebd. XXIX 5.

3, 23. XXXVII 11, 101 lust. Inst. II 16, 3; vgl.

auch 0. S. 2465); mit Stricken. Unum, wurden
Segel berabgelassep (Ovid. fast. Ill 587). Oft

wird mit Xtvor, Unum, oder daraus gebildeten

Wortera ein Fisch- (Verg. Georg. I 142. Ovid,

fast, VI 239; met. IH 586. XIH 931. Anth. Pal.

VI 5. 27, 1. 28. 29, 4. 33, 3. Iuven. IV 45. V
102. Anon. peripL m. Erythr. 15. Oppian. hal. 60

III 444. Nonn. Dion. XXm 131. Sedul. pasch.

IV 119. V 393) oder Jagdnetz (Ovid. met. Ill

153. VII 768. 807. Pint symp. II 8. Artemid.

n 11. IV 5. Athen. V 219 d. Ps.-Oppian. cyn

IV 64. 67. 120. 413. 416. Anth. Pal VI 5. 12.

1. 25, 4. 107, 3) bezewiraet, da sie aus F.-Gam
geflochten wnrden (Grat cyn. 34ft Plin. XIX 11.

Artemid. II 14. IH 59. Nemesian. cyn. 302) und

wie das Unum von der Arachne erfunden waren

(Plin. VII 196). Auch linea konnte ein Netz

bedeuten (Sen. de clem. I 12, 5. Plin. IX 145).

Der aus Leinwand gemachte Lampendocht wird

teils Unamentum (Cels. IV 27, 1 p. 153, 15),

teils Unum (Tert. adv. Marc. IV 23; adv. Iud.

9. Vulg. Jesai. 42, 3; vgl. auch o. S. 2459 und

2471) genannt. Cher einen Lampendocht von

Xlvov xaQxaoiov, d. h. von Berg-F., s. Nies
0. Bd. I S. 1830, 18. Aus Leinwand (Gal. XIX
115; Xtvovv oivdoviov bei Poll. VI 74), d. h.

Beuteltuch (S&foiov dgatov = weitmaschige Lein-

wand bei Photios s. xprjosga; vgl. Erotian.

p. 90, 1 Klein und Nauck za Aristoph. Byz.

p. 187), bestand bei den Griechen der Boden des

Mehlsiebes; die Eomer schrieben die Erfindung

solcher linnenen Beutel- und Staubsiebe den Spa-

niern zu (Plin. XVIII 108). Uber linnene Filter

s. 0. S. 2320. Zur Bercitung des Myrtcnweins

wurden zerriebene Myitenbeeren in einem linnenen

Sackchen ausgeprerit (Col. XII 38, 7), zu ahn-

lichem Zweck die Blatter von Eosenbliiten darin

in Most gehangt (Plin. XIV 106), zur Bereitung

eines Medikaments ein mit Safran gemlltes b$6-

viov in Wasser getaucht, in welchem Mohnkomer

gekocht wurden (Gal. XIII 39), und ein solches,

mit Pfeffer gefullt, in Essig gehangt, um ge-

pfefferten Essig zu erhalten (Geop. VIII 39). Ein

saeeus lineus, mit Salz gefullt und auf das kranke

Glied golegt, diente zum Bahen (Cels. II 17 p. 63,

32). Trockene Medikamente konnten zerrieben

durch ein weitmaschiges Unteolum auf kranke

Stellen gestreut werden (Cael. Aurel. acut. II 198).

Bei Schenkelbruch wurden die Enden der Gelenke

mit linnenen Burden, linteae fasciae, nach ver-

schiedenen Bichtungen gezogen (Cels. VIII 10, 1

p. 345, 22. 23). Zeibrochene Glieder wurden mit

linnenen Lapp en, panni Untei, die in Wein und

01 getaucht waren, umwickelt (ebd. Z. 281). Wo
es sich um festes Binden handelte, gebrauchte

man SxCdsaiuot hvoX (Gal. XVIII A 773), bei zer-

brochenen Gliedmafien Binden aus alten dftovta

(ebd. XIV 793). Bei Eopfgrind (Archigenes bei

Gal. XII 406. 409. Gal. ebd. 401. 404) und Kahl-

kopfigkeit (Soranos ebd. 4201 Alex. Trail. I 442

Pusclim.) rieb man den Kopf mit einem ddovtov

ab, doch muftte diese bd6vr\ weder sehr rauh,

noch weich sein (Gal. ebd. 396; vgl. u. S. 2479).

Uberhaupt wurde sehr oft von den Arzten mit

o&ovt], odoviov, Unteolum, selten linteum, ein

linncnes Gewebe bezeichnet, welches sie zu aufier-

licher Behandlung gebrauchten. Bei Blutausflufi

aus den Niistern der Pferde und Kinder wird in

diese die Asche eines verbrannten Unteolum ge-

blasen (Pelag. 305). Zerzupft diente es als Char-

pie (Scrib. Larg. 205. 237. Plin. XXXI 100.

XXXII 127), und diese wurde auch lanugo Un-

teorum (Plin. XXXVI 153) genannt und, da sie

hauptsachlich aus den Segeln der Seeschiffe her-

gestellt wurde, hatte ihre Asche dieselbe Wirkuug
wie Metallasche (ebd. XIX 21). Mitunter^ wird

denn auch das Segel oder seine Leinwand 6&6vt}

(Leonidas Anth. Pal. X 1, 6. Lneian. Hermot. 47;

Charon 3; tyr. 1; hist. ver. I 6. II 2. 371; lupp.

trag. 46. Pa.-Lucian. am. 6. Poll. I 106. 107.

Achill. Tat. Ill 2. V 16), Xlvov (Ps.-Lucian. am. 6.

Ps.-Oppian. cyn. I 121. IV 61), linum (Sen. Med.

321) oder linteum (Verg. Aen. Ill 686. Hor. carm.



I 14, 9. IV 12, 2; epod. 16, 27. Ovid. am. II 41.
Nemesian. cyn. 58. Ammian. Marc. XV 9, 1) ge-
nannt. tTbrigens weifi Plinius (XIX 2ff.) nicht
genug Worte der Bewunderung fur den Nutzen
zu finden, den der F. durch seine Verarbeitung
zu Segeln gewahrt. Mit Leinwand iiberspannte
im J. 23 v. Cbr. der Aedil Marcellus das Forum,
damit die streitenden Parteien im Sehatten standen,
und kurz yor 77 n. Chr. iiberspannte man das

nach Arrian. ebd. ; fivoooe Poll. VII 75 ; vgl. auch,

AchilL Tat. Ill 7). Auch gibt Cartius {IX %
12. 8, 1) Gesandten aus dem Pandschab linear
vestes. Doch an einer andern Stelle (VIII 9, 21)
sagt er, dafi die Inder sich bis zu den Fiifien in

earbasus, d. h. Baumwolle (s. o. Bd. Ill S. 1572,.

65ff.) hullten und nur urn den Kopf ein linteum
trugen. Daher diirfte es schwer zu entscheiden
sein, ob oder wie weit Curtius nur durch den,

Amphitheater Neros mit himmelblauer und ge- 10 Sprachgebrauch seiner Quellen verfiihrt (vgl. o..

sternter Leinwand, w&hrend solche von roter Farbe Bd. Ill S._1108, 49ff.) den Indern linum im
das Moos im Peristyl der Privathauser vor den
Sonnenstrahlen schiitzte (ebd. 24). Ein elendes

(Stroh-) Lager konnte mit altem linteum fiber-

zogen sein (Sen. dial. VII 25, 2); auf ein lin-

teum lagerte sich Plinius. als er beirn Ausbruch
des Vesuvs zu Tode ermattet war (Plin. ep. VI
16, 18). Ein solches diente als Vorhang (Plut.

Num. 10 p. 67 a) vor einem Gemalde (Plin. XXXV

Sinne von F. und Linnen zuschreibe. Immerhirt
mag die baumwollene Kleidung mehr bei den
vornehmcren Indern iiblich gewesen sein (s. o-
Bd. Ill S. 1112, 54ff.). Die Yon dem zwischen;

80 und 89 schreibenden Verfasser des Periplus
mar. Erythr. (6. 14. 24. 31. 32. 41. 48. 49) fur
die indischen Stoffe, welche von der Westkiiste-

Indiens nach dem Siiden Arabiens und dem Nord-
65), an einem Tragsessel (Mart. II 57, 6) und 20 osten Afrikas . gelangten

,
gebrauchten Ausdriicke

mit aufgeschriebenen Gesehaftsanzeigen vor Ta- odovi

bernen (Iuven. VIII 168), als auf einer Seite ge-

filztes Tisch- {villosum Mart. XIV 138) und Hand-
tuch (Sidon, Apoll. ep. V 17, 8; vgl. bftuvn bei

Plut. de soil. anim. 23 p. 976 b), als Badetuch
zum Abreiben (Sen. ep. 95, 47. Petron. 91. Plin.

XXVIII 55. Mart. XIV 51, 2. XII 70, 1. 82, 7.

Iuven. Ill 263, vgl. XIV 22) und als Schurz der
Diener beim Mahle (Suet, Calig, 26 ; oftovrj bei

7] und bdovwv bezieht O. S chr ade r (Linguist.

Forschungen I 2071 und 236) mit Recht teils auf
robe , toils auf verarbeitete Baumwolle , da be-

sonders die gewohnlichen 6-&6vca nach jenem aus-

stdoaaoo; hergestellt wurden (41} und auch die

chinesische Seidc mit jenen Ausdriicken bezeich-

net wird (39. 49. 56. 64). Die von demselben

(8) erwahnten x ir îVSs, welche in grofierer Menge
nach der Somalikiiste gelangten, durften wohl

Lucian. conv. 36), auch zum Einhiillen von Testa- 30 agyptiscber Herkunft gewesen sein wie die nach.

ruenten (Dig. XXVIII 1 , 22 , 7) und Bedecken dem Siiden des Arabischen Busens von Arsinoe
der Wagen (ebd. XXXIII 10, 5, 1). Fiir einen

Schurz wurde auch das Lehnwort Uvtwv (Ev.

Johann. 13, 4. 5. Anon, peripl. mar. Erythr. 6)

oder Xivziov (Noun, metaphr. ev. Ioann. 13, 22,

Hesych.) gebraucht. Linum wird das Brusttuch
eines Madchens genannt (Mart. XIV 149), lin-

teamen die Windeln des in Afrika geborenen
spateren Kaisers Clodius Albinus (Hist. aug. Al-

in Agypten exportierten /UWa(6; vgl. das Xivov

bei Philostr. vit. Apollon. VI 2). In Agypten
kann der F. nur zum Teil durch die Baumwolle
verdrangt worden sein (vgl. o. Bd. Ill S. Ill 2?

.

33ff.), wenrt auch direkte Zeugnisse klassischer

Schriftstcller dariiber keinen geniigenden Auf-

schluB geben. Doch spricht manches dafur, dafi-

im profanen Leben die Linnenkleidung die ge-

bin.^ 4 , 6) und ein grofles Umschlagetuch der 40 wShnliche war {bMvn bei Lucian. navig. 2. Clem,
Judinnen (Vulg. Isai. 3, 22), linteolum ein Kopf-
tuch der Frauen (Tert. de virg. vel. 17; Xivov

das eines Landarbeiters bei dem spaten Euma-
thios IV 8). Linnene Panzer, die wir bei ver-

schiedenen VoTkern in vorchristlicher Zeit viel-

fach angetroffen haben, erklart Pausanias (I 21,

7) fur einen ungeniigenden Schutz in der SchlachtT

aber fiir brauchbar bei der Jagd aufLtfwen und
Panther, da die Zahne dieser Tiere sich daran

Alex, paed, II 10 extr.), namentlich auch, was
unten fiber den Bezug sokher Kleidung durch
die Bfimer noch zu sagen ist. Freilich, der

Ausdruck %itmv (z. B. ofters bei Clem. Alex,

paed. II 10) lafit nicht ohne weiteres auf einen

linnenen StofT schlieBen (vgl. o. S. 2454 und
Achill. Tat. Ill 7). Aber die Behauptung des

Plinius (XIX 14), dafi bei den agyptischen Prie-

stern die baumwollene Kleidung sehr beliebt

abstumpfen ; ubrigens kOnne man solche noch in 50 sei , bedarf doch wohl der Einschrankung , da.

einigen Heiligtumern sehen, besonders in dem des

Apollon zu Gryneion in Aiolis. Der Kaiser Galba
legte einen solchen zum Schutze gegen die Ver-

schworenen an, obwohl er einsah, daB dieser

ihm gegen die grotie Zahl der Dolche wenig
nutzen werde (Suet. Galb. 19). Die Soldaten
in der makedonischen Phalanx des Caracalla
trugen einen Panzer von Linnendrillich (Cass.

Dio LXXVII 7).

andere (Apul. de mag. 56. Hieronym. in Ezech..

44 = Migne Patrol, lat. XXV p. 437 c ; s. auch

o. S. 2453) ihnen linnene zuschreiben, wie denen
der Bubastis (Grat, cjti. 42ff.) und besonders-

den Priestern und Anhaugern der Isis (Ovid,

met. I 747; ars am. I 77; ep. es Pont. I \ r

51. Sen. dial. VII 26. 8. Petron. 91. Suet. Otho
12. Mart. XII 29, 19. Iuven. VI 533; hvo-

ozolia und uvfj ioVrj; bei Plut. Is. et Os. 3. 4 ;

d) Was nun die eigentliche Kleidung aus 60 o&ovtov bei Lucian. philops. 34. Apul. met. II

Linnen betrifi't, so sagt von den Indern Curtius
(VIII 9, 15), daB die Kleider der meisten aus
linum, woran das Land ergiebig sei, bestanden.
Doch sprechen andere von baumwollener Kleidung
(Her. LTI 106; otvdoveg aus Baumwolle erwahnt
Nearchos bei Strab. XV 693; otvS6ve$ und xdg-
jcaaot Strab. ebd. 719; io&ije Xivitj Nearchos bei
Arrian. Ind. 16, 1 ^ Xivov to cbto tclv derdgeotv

28. XI 10. Tert. de test. anim. 2. Claudian. de-

IV cons. Hon. 573). In einem Inventar des Tem-
pels des Gottes Soknopaios im Faijum aus dem
Ende des 2. Jhdts. n. Chr. finden sich drei Posten

zu je 100 Drachmen fur den Ankauf von b&ovwt

fivooiva zur Bekleidung der diei dort befindlichen.

Gottheiten (Wileken Griech. Ostraka I 269).

Diese 6&6vta fivoaya werden zwar von Ad. Eiman

und Fr. Krebs (Aus den Papyrus d. Kgl. Museen tetes als nicht verarbeitetes (d. h. F.) begrtffen,

zu Berlin 1899, 179) fur linnene Gewander er- auch das, welches gesponnen und welchea auf

klart, kOnnen aber wohl eher baumwollene ge- dem Webstuhl sich befindet, jedoch nicht das

wesen sein. Die Kleidung der Griechen wird gewebte (da dies von ihm linteum genannt wird)

wesentlich dieselbe wie in der letzten vorchrist- ...; auch wenn linum gefarbt sein sollte, so

lichen Zeit (s. o. S. 2455) gewesen sein. EinSchritt- glaube ich, wird es unter linum begriffen sein.

steller des 2. Jhdts., Artemidoros von Ephesos (II Er erwahnt eine Leinwandhandlung , negotiatio

3 p. 86, Iff. Hercher), hielt es im allgemeinen lintmria (ebd. XIV 4, 5, 15), und Leinwand-

fiir zweckmafiig und usuell, daB Manner im handler, welcho mstes verkaufen (ebd. 3, 5, 4),

Sommcr 6&6via und abgetragene Ifidna, im Win- 10 ferner wollene und linnene vestimenta, auch solche

ter wollene und neue t^dzia trugen. Bei Lucian von chinesischer oder kleinasiatischer Seide (ebd.

tragen Hetaren v&6vat (dial, meretr. 5, 4. 7, 1). XXXIV 2, 23, 1). Doch schreibt er, nachdem

Nach ihm (de Peregr. morte 36) verbrannte sich er an letzterer Stelle die verschiedensten eestt-

in Olympia der Kyniker Peregrinos selbst, nach- -menta [= vestes) fiir Maimer, Frauen und Kinder,

dem er seinen Mantel abgeworfen, nur mit einer darunter z. B. auch Tuniken, Teppiche, Giirtel,

schmutzigen o&ovrj bekleidet. Zu seiner Zeit be- Arorhange usw. aufgezahlt hat, nur dem Gesinde

deckte man ubrigens auch die Toten mit einem neben andern Kleidungsstucken auch tunicae,

Linnentuche, b&ovtj (Tim. 21; de luctu 19). Der lintea vestimenta zu (ebd. § 2). Wenn Tertul-

Stoff seiner yatbvia bei einem Seemann und einer lian (de pallio 3), ein etwas alterer Zeitgenosse

Hetare (dial." meretr. 14, 2. 3) ist nicht zu be- 20 des Ulpian, bemerkt, daB der Mensch arbusta,

stimmen, da er auch eine rOmische Tunica so d, h. Baumwollenstraucher
,

pflanze und linum

nennt (de mere. cond. 37), ebensowenig der des sae, um tunicae fiir sich herzustcllen
, _

so denkt

yjTwvioxos einer Hetare (dial, meretr. 7, 1; er bei den arbusta sicher nicht an Italien, daher

vgl. o. S. 2456). Wurde doch sogar das Wort auch kaum bei dem linum. Demnach muB lin-

lixdiv auch fiir einen Rock aus Schweinsleder nene Kleidung damals und vielleicht schon seit

gebraucht, wie ihn auf Euboia und in Phokis Beginn der Kaiaerzeit bei freien Romern und

noch zur Zeit des Pausanias (VIII 1,5; vgl. ROmcrinnen meist ungebriiuchlich gewesen sein.

Poll. VII 70) die armeren Leute trugen (vgl. o. Um einen alten agyptischen Priester zubezeichnen,

S. 2453L). In einen Iangen linnenen ^trcov soil gemigten die Worte linteatus senex (Senec. dial.

sich der sagenhafte Aristaios gehullt haben, um 30 VII 26, 8). Als eine Absonderlichkeit wird her-

sich gegen die Stiche der Bienen zu schiltzen vorgehoben, daB der Kaiser Otho sich Ofters an

(Konn. Dion. V 247). Nicht nur, wie erwahnt, den Festen der Isis vor aller Augen in einer lintea

im Kult der Isis war linnene Kleidung rituell, religiosa vestis beteiligt habe (Suet. Oth. 12).

sondern auch in dem des boiotischen Trophonios Von Heliogabal wird berichtet, daB er zuerst von

{6d6vai Lucian. dial. mort. 3, 2; yixwv Xivovg den Romern die teure ganzseidene Kleidung ge-

Paus. IX 39, 8). Das Erzbild des Korybas, eines braucht und gewaschenes linteameti nie ange-

Pi-iesters derKybele, in Elis wurde mitwollenem, riihrt, sondern diejenigen fiir Bettler erklart habe,

linnenem [and Xivov) und baumwollenem Gewande welche gewaschene lintea benutzten (Hist. aug.

bekleidet (Paus. VI 25, 5). Hel. 26, 1). Hier handelt es sich offenbar schon

Ob und wie weit die Linnenkleidung, wenig- 40 um linnene Kleidung, da es von dem nachfolgen-

stens in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiser- den Kaiser Alexander Severus heifit, daB er ein

zeit, auch bei den Romern, bezw. den Italikern, Liebhaber von gutem, nicht mit Purpur gefarbten

Ein gang gefunden hat, ist nicht mit Sicherheit noch mit Goldfaden durchwirkten linteavien sei

festzustelleii. Die nur in friiherer Zeit erwahnten (ebd. Alex. Sever. 40, 10). Dafi derselbe Kaiser

vestes Melitenses (s. o. S. 2464) brauchen nicht not- die Leinweber, linieones, mit einer Steuer belegt

wendig Tuniken gewesen zu sein, da testis auch (ebd. 24, 5), mag vielleicht seinen Grund darin

eine andere Bedeutung als Kleid haben kann, gehabt haben, daB linnene Kleidung in Italien

von Oberkleidern ganz zu schweigen. Plinius gebrauchlicher geworden und eine Steuer auf die

(XIX 8) spricht sich iiber diese Frage sehr un- Leinweberei hinreichend eintraglich war. Vale-

deutlich aus. Von den Frauen der Germanen 50 rianus wies zum Zwecke der circensischen Spiele

weifi er zwar zu berichten, dafi sie keinen schO- einmal zehn feingewebte tunicae fiir Manner (von

neren Stoff zu Kleidern kennten als Lein, wie Wolle) und zwanzig agyptische von Linnen an

denn auch Tacitus (Germ. 17) von diesen sagt, (ebd. Aurel. 12, 1). Dem rOmischen Volke schenkte

dafi sie sich wie die Manner fd. h. in Wolle und Aurelian (ebd. 48, 5) weifie tunicae mit Armeln
Felle), doch haufiger in linnene Gewander, die und urigefarbte linnene aus Afrika und Agypten.

mit einem roten Saum verziert seien, kleideten. Bei den halbseidenen Kleidern, die seit Beginn
Hiusichtlich der r6mischen Kleidung dagegen des 1. Jhdts. n. Chr. sowohl bei den Frauen als

bringt er nur, als wenn er nichts dariiber aus bei uppigen Miinnern mehr und mehr Eingang
eigener Erfahrung wiiBte, ein Zitat aus Varro, fanden (Marquardt Privatleben 497ff.), war die

nach welchem es eine Familienuberlieferung der 60 Kette von Linnen, der Einschlag von Seide (Isid.

Serrani sei, dafi ihre Frauen keiner lintea testis XIX 22, 14 iiber tramoserica).

sich bedienten. Die lintea, welche ein Romer e) Cber das Werg, ojjlwIivov oder ozimr\ =
in Karthago kurz vor dem J. 158 seiner unkeuschen stuppa , ist zunachst das oben (S. 2457ff . 2461

.

Gattin testamentarisch zum Schirapf vermachte 2466. 2471) Gesagte zu vergleichen. Es soil

(Apul. de mag. 97), kOnnen Decken fur ein Lager teils nur von F. (Plin. XIX 7), teils nur von

gewesen sein. Im ersten Drittel des 3. Jhdts. Hanf (Corp. gloss, lat. II 189, 49. 338, 29f.), teils

sagt Ulpianus pig. XXXH 70, 11) : wenn linum von beidem (laid. XIX 27, 1) gewonnen worden

vermacht ist, so wird darunter sowohl verarbei- sein. Die Gleichung von stuppa mit ayya&a



(Corp. gloss, lat. II 189, 49), doch wohl unsere
,Agen' oder ,Annen* oder ,Schaben', d. h. den bei
der Bearbeitung der F.-Stengel durch Botthammer
und Hechel entfernten Holz- und Rmdenteilchen,
ist unzutreffend. Man verwandte das Werg zu
Polstern (Apul. de mag. 4), zum Kalfatern der
Schiffe (Isid. XIX 27, 1), zura Verkitten von
Eissen in Badehausern (Pallad. I 40 [41], 1) und
zu Ztindern im Kriege (Veget. epit. rei mil. IV 18.

44) ; in der Tierarzneikunst bei Operationen zum
Verschm.fi der Wunden (Claud. Herm. mulom. 584.

Veget. mul. IV 8, 1. 9, 4). Wenn. man ozv-

ntov in gekochtes Fech taucht, muB der Ranch
dick sein, wenn das Pech gut sein soil (Geop.

VI 5, 2). Verarbeitet wurde es zu Tauen am
Schiffsmast (Stat. silv. Ill 2, 26), zu Frottier-

laken bei Behandlung von Kranken (aif.i6uvov :

Archigenes bei Ast. X 19. Soran. II 32. 44. An-
tyllos bei Orib. coll. med. VI 6, 4. Gal. XI 113.

XII 423), Laken fiir gebadete Kinder und zu Um-
schlagen auf die kranke Gebarmutter {§dxr) wuo-
hva\ Soran. I 1001 II 10) gebraucht. Stuppa-
tores, Tapezierer oder Kalfaterer, sind in einer

Inschrift der Stadt Rom (CIL VI 1649) und eincr

aus Portus CIL XIV 44 erwahnt.

VI. Im Edictum Diocletiani (D. Maximaltarif

des Diocletian ed. Th. Mommsen, und erlautert

von H. Blnmner 1893) vom J. 301 n. Chr. (1,

22) ist der Maximalpreis fiir den Doppelmodius

(17,5 1) Leinsamen auf 150 Denare a 1,827 Pfen-

nig, d. h, fiir 100 kg auf ca. 23 Mark angesetzt,

wahrend auf dem heutigen Konigsberger Markt
fiir feine russisclie Steppensaat bis 285 Mark und
wohl auch mehr pro 1000 kg gezab.lt werden.

Der fiir das rSmische Pfund = 0,327 kg llvov

tov xalovfiivov orvxhv
, des ungesponnenen F.

oder Wergs, angesetzte Maximaipreis betriigt je

nach Qualitat 1 6, 2o und 24 Denare (26, 1 a—3)
oder 89 Pfennig bis 1,39 Mark pro 1 kg. In
Kflnigsberg war zu Anfang des ,1. 1902 ein guter

Preis' fiir 50 kg Werg 5—29 und fiir 50 kg
Rigaer Slanetz (Tau-F.) 30—35 Mark zollfrei;

doch zahlte man hier vor ca. 50 Jahren fiir

50 kg ostpreuBischen F. gewOhnlich etwas iiber

50 Mark. In ltalien rechnete man im J. 1871
pro 100 kg 115—120 Lire fiir einheimischen

F,, wahrend der belgische 200 Lire kostete. Die
fiir das Gam, llvov, im Edikt (26, 4—12) ange-

setzten Preise 75(72?) bis 1200 Denare pro romi-

sches Pfund oder 4,18 bis 66,9 Mark pro kg er-

scheinen den heutigen gegeniiber etwas hoch.

Dabei fallt weniger der hochste als der niedrigste

Preis auf, da heute fiir bochfeines, rnit der Hand
gesponnenes, belgisches Gam Nr. 1600 pro kg
4000 Francs bezahlt werden, wahrend in KOnigs-

berg das kg ostpreuBischen , mit der Hand ge-

sponnenen Klunkergarns schon fiir 80 Pfennig
erhaltlich ist und Bielefelder Garn Nr. 30 ca.

3 Mark kostet. Es folgen nun im Edikt (26,

13—28, 36) verschiedene Gewebe, zunachst Klei-

dungsstiicke. Von den letzteren sagt Th. Momm-
sen (Herm. XXV 1890, 22): ,Die alte Sitte, nach
welcher das eigentliche Kleidungsstiick die wol-

lene Toga (bei Frauen die pallet) war und unter
dieser das Hemd, die Tunica (bezw. bei Frauen
auch noch die stola), ebenfalls von Wolle ge-

tragen wurde, war langst beseitigt, die Toga (und
palla) verschwunden , die Tunica das standige

Kleidungsstuck auch bei offentliohem Brscheinen
geworden, und diese und die aus ihr hervorge-

gangenen Kleider wie die Dalmatica (und das
eoloHum worunfcer noch die azi%r) = stridoria,

getragen wurde), waxen jetzt nicht ausschliefilich,

aber iiberwiegend von Leinen. Die Wollstoffe
dienten hauptsachlich jetzt fiir Mantel . . . Also
ist es in der Ordnung, dafi die vestis lintea hier

weitaus Iiberwiegt'. Allerdings werden im Edikt
10 z. B. auch Stichen (19, 2. 3. 10. 11. 14i; 20,

I a. 2 ; 22, 2. 3. 9. 14 usw.) und Dalmatiken (19,

8. 9. 12ff.j 22, 5ff. usw.) von Wolle, Seide und
Halbseide angefiihrt. Unter den genannten lin-

nenen Geweben (26, 13—28, 36) preisen am hOch-
sten die von Skytopolis in Syrien, darnach die

von Tarsos in Kilikien, Byblos und Laodikeia in

Syrien und als fiinfte Gattung wiedernm tarsi-

sches, aber vermutlich nach Art der alexandrini-

schen Webereien hergestelltes Fabrikat (s. Blum-
20 ner Maximaltarif 169, 5). In einer kaiserlichen

Verordnung vom J. 374 werden teils unfreie

Arbeiter einer kaiserlichen Leinwandfabrik , lin-

teones, teils private Leinwcber, linyfi, von Sky-
topolis, die eine Abgabe an den Staat entrich-

teten (Cod. Theod. X 20, 8) und von deren Er-

zengnisen auch im Tarif des Diocletian die Rede
ist (Th. Mommsen Ber. d. sacha. Gesellsch. d.

Wissensch. 1851, 61), erwahnt. In der lateini-

schen IJbersetzung eines urn 350 n. Chr. geschrie-

30 benen griechischen Originals (Expos, tot. mundi
31) lesen wir, daB Scytopolis, Laodtcia, Byblus,

Tyrus und Berytus ihr linteamen fiber den ganzen
Erdkreis versendeten. Clemens Alexandrinus (paed.

II 10 extr.) tadclte es an Frauen und weibischen

Mannern, daB sie den agyptischen 6&6vai palae-

stinensischo und kilikische vorzOgcn. Als einen

Handwerksgenossen der Zeltmacher in Tarsos

lernen wir schon den Apostel Paulus kennen (Act.

apost. 18, 3). Dem romischen Monche Iovinianus

40machte Hieronymus (adv. Iovin. II. 21 = Migne
Patrol, lat. XXIII 315 c) es zum Vorwurf, daB
cr sich mit linnenen und seidenen Kleidern und
den Gewandern der Atrebaten und Laodikeias

schmiicke. Freilich konnte die beruhmte vestis

Laodicina (Expos, tot. mundi 42) auch von W^olle

sein (Ed. Diocl. 19, 28f.). Bei den genannten

Geweben ist der Preis im Edikt stcts fiir den

tarog, d. h. fiir das Stuck Leinwand, wie es vom
Webstuhl kam, angegeben. Es fragt sich nur,

50 ob dieses Stiick gerade die GrCBe hatte, wie sie

fiir den angegebenen Gebrauchsgegenstand er-

forderlich war. oder ob aus ihm mehrere solche

geschnitten wurden. Fiir die letztere Ansicht

entscheidet sich wohl mit Recht Blumner (Ma-

ximaltarif 169f. 17-1). Denn auch sonst hat lotos

offenbar diese Bedeutung (Polyb. V 29, 2. Wiicke

n

Gricch. Ostraka I 266 iiber Ps.-Aristeas p. 69.

16 ed. M. Schmidt = Joseph, ant. Iud. XII 117,

wo Ptolemaios Philadelphos dem judischen Ober-

60 priester Eleazar fivooivcov ddoviuiv oder fivooivrjs

6&6vt}$ iazobz exazov schenkt). Auch wurden im
andern Falle die tarifierten Preise, wenigstens

bei den geringern Sorten, zu hoch erscheinen.

Nut mag die Breite des tovog bei den einzelnen

Stucken, wie Blumner (a. a. O. 170) vermutet,

sofern sie fur verschiedene Gebrauchsgegenstande
bestimmt waren, verschieden geweaen sein, die

Lange aber bei alien toxoi dieselbe. Zunachst

Z401 ij laens i1 mens a40z

ist der Preis fur die ungestreifte (nicht farbige)

oxi%f\ (26, 13—33) angegeben, eine Art Hemde
(strictoria) , das unter der dalmatica oder dem
colobium getragen wurde (Mau o. Bd. IV S. 483,

28fF.). Bei den Fabriken der erwahnten Orte geht

er von 7000 bis 2000 Denare a 1,827 Pfennig

herunter (26, 13—27), bei den fiir Soldaten be-

stimmten von 1500 bis 1000 Denare (26, 28—30),
bei den von grobem Linnen fiir Bauern oder

Sklaven ist als niedrigster Preis der von 500 De-

naren erhalten (26, 31—33). Fiir eine unge-

streifte atlm von Wolle betragt der Maximal-

preis 1250 Denare (19. 3). Dann folgen die

Preise des tarog aus den genannten Fabriken teils

fiir ungestreifte Frauen-, teils fiir ungestreifte

Mannerdalmatiken (26, 34—63), von denen jene

mit Armeln versehen, diese, da sie den xoXofita

gleich bewertet sind, armellos gewesen zu sein

scheinen (Mau o. Bd. IV S. 483, 7ff.). Bei diesen

Frauendalraatiken geht der Preis von 11000 bis

3000, bei den Mannerdalmatiken, bezw. eolobia,

von 10 000 bis 2000 Denare hinab. Speziell ein

faros von Laodikeia fiir die Frauendalmatica kommt
dabei auf 8000 bis 4000, fiir die Mannerdalmatica
auf 7500 bis 3000 Denare zu stehen, wahrend cine

ungestreifte Dalmatica derselben Fabrik aus Woll-

drillich 2000 Denare kosten soil (19, 28). Die
Preise fiir den tarog der Dalmatiken, bezw. co-

lobia, ungestreifter S&ovi], d. b. gewtfhnlicher Lein-

wand , welche nicht in den genannten Fabriken
liergestellt war, sind 2500 bis 1250, speziell die

des groben llvov fiir Bauern oder Sklaven 1000
bis 500 Denare (26, 64-77). Die dvaftoXeTg, leichte

und kurze Mantel, der genannten Fabriken sind

pro tozdg mit 7500 bis 2500, gewOhnliche mit 2250
bis 1250 und die fiir Bauern oder Sklaven von

grobem llvov mit 800 bis 500 Denaren tarifiert (26,

78—98). Es folgen die ungestreiften <paixtaha

(lat. facialia), Schweifitucher, etwa so groB wie
unsere Handtiicher, pro larog und zwar die der

genannten Fabriken im Preise von 3250 bis 1250,
geringere von 1000 bis 500, die fiir Bauern oder

Sklaven aus grobem llvov von 250 bis 200 Denaren
(26, 99— 119). Fiir den tozo; der xaga>ca.?lai (lat.

caracallae), kurze mit einer Kapuze versehene

tiberwurfe, genannter Fabriken finden sich 3500
bis 1250, geringerer, doch nicht der geringsten,

1000 bis 000 Denare (26, 120-137). Gleichen Preis

haben die xo^dlta (lat. coxalia) oder Tisni^atfiara,

Lendentiicher, doch ist hier auch der fur die der

Bauern oder Sklaven von grobem llvov in Hohe
von 400 bis 200 Denaren erhalten (27, 1—7).
Taschentiicher, ajgdoia (lat. oraria), der genannten
Fabriken kosten pro tarog 1300 bis 300, geringere
250 bis 150 und die der Bauern oder Sklaven von
grobem Linnen 120 bis 80 Denare (27, 8-29). Bei
den folgenden Linnenfabrikaten (27, 29 a—28, 6)
ist der Name nicht erhalten. Es folgen Kopf-
tiicher, xE<falodEo/iiia , der genannten Fabriken,
geringere und fur Bauern oder Sklaven bestimmte
aus grobem Linnen, fiir welche die Preise pro
iotos 1500 bis 800, 450 (?) bis 300 und 250 bis 150
Denare betragen (28, 7-15). Bei den Betttiichem,
otvdovsg xoitdotat, ist fiir die der genannten Fa-
briken der Preis des iarog nur der zweitbillig-

sten Sorte, der von Laodikeia, im Betrag von
5250 Denaren erhalten (28, 29), wahrend er bei

billigeres Sorten 3000 bis 1750 , bei denen der

Bauern oder Sklaven aus grobem Linnen 1750
bis 800 Denare betragt (28, 31 a—36). Bei den
Binden, <paox£vta oder tpaoxiai (lat. fasciae), ist

der Preis nicht nach dem lozog, sondern der <paaxia

festgesetzt (28, 37—45), worunter nach Blumner
(Maximaltarif 172) vermutlich ein schmales Stiick

Leinwand, aus dem man mehrere fasciae schnei-

den konnte, zu verstehen ist, was die Preise im
Vergleich zu denen der laxol zeigen. Der Preis

10 fiir die <paaxla jeder der genannten Fabriken be-

tragt namlich 1700, fiir geringere yaoxlat 1500
bis 400 und fur die der Bauern und Sklaven aus

grobem Linnen 300 bis 150 Denare. Den hochsten

Preis unter den Bezugen fiir Matratze nebst Kopf-

kissen, rvh] j.isxa jioooxEqpalalov , hat der von
Tralles in Karien und der von Antinoupolis in

Agypten, da er sich auf 2750 Denare belauft

(28, 46). Weniger kosten die von Damaskos in

Syrien und von Kypern, 1750 bis 800 Denare (28,

20 47—49), noch weniger solche unbestimmter Her-

kunft, 600 bis 400 Denare (28, 50—52) und am
wenigsten die fiir Bauern oder Sklaven von grobem
Linnen, 350 bis 250 Denare (28, 53—55). Darau
schliefit sich ein jrovXfisivog (lat. puhinar), d. h.

Bettbezng, fiir Bauern im Wert von 100 Denaren

(28, 56). Den ScbluB des Kapitels 28 bildet die

Tarifierung der adjlava, d. h. Leintiicher vornehm-

lich fiir Bader (aafiavov schon bei Clem. Alex. paed.

II 3 med. — Uvtiov Ev. Ioann. 13, 5; odfiarov

30 = lentium Corp. gloss, lat. II 429, 22 = lin-

teum ebd. Ill 193, 29. 272, 69), doch ist der-

selbe unvollstandig erhalten mid zum Teil auch
unverstandlich. Nur von den drei teuersten, den
gallischen Sorten, ist der mittlere Preis von 2500
Denaren, wiederum fur den tarog, ganz sicher

(29, 58). Wie Bliimner (a. a. O, 172) bemerkt,

scheint in Gallien namentlich die grObere Lein-

wand, wie sie zu dem gedachten Zwecke ja auch
besonders geeignet ist, fabrizicrt worden zu sein.

40 Das 29. Kapitel, in welchem es sich um die Lein-

wand mit Purpurslreifen handelt, ist zum Teil

nur fragmentarisch erhalten, zum Teil bietet es

der Erklarung groBe Schwierigkeiten. Am klar-

sten sind noch die Zcilen 38—43, wo die Preise

fur tpaxidlta, Schweifitucher, welche mit Streifen

von sechs Unzen verschiedenartiger Purpurwolle

durchwebt sind, nach dem tarog auf 31O0O(?)

bis 2500 Denare angesetzt sind, wobei zu beriick-

sichtigen, daB z. B, bei der teuersten Sorte 25 000
50 Denare allein auf die sechs Unzen Purpurwolle

kommen. Endlich ist noch im Edikt (21, 5f.)

bestimmt, daB der Leinweber, llwcpoz, aufier der

Bekostigung als Maximaltageslohn 10 Denare fur

feines und 20 Denare fiir grobes Linnen erhalten

solle.

VII. Die Zeit nach Diocletian. In dieser

hat der Gebrauch des Linnens hinsichtlich der

Art seiner Verwendung und seines Umfangs sich

nicht geandert. Nach der im J. 410 verfaBten

60 Notitia dignitatum (ed. Seeck) hatten die Kaiser

eigene Webereien, linyfta, sowohl im Orient (Or.

13, 20, vgl. 11) als in Vienna (Gallien) und Ra-

venna (Occ. 11, 62f.), in denen fiir Rechnung und
fur den Gebrauch des kaiserlichen Hauses {in

mum erogationum nostrarum nach einer Ver-

ordnung vom J. 372, Cod. Theod. X 20, 6) von
kaiserlichen Sklaven (Euseb. vit. Const. II 34)

gearbeitet ward. Im J. 426 wurde eine Verord-



nung uber die Freilassung von Leinwebern, lin-

tearii sive linyfarii, der kaiserlichen Fabriken
und deren Ersatz durch andere (Cod. Theod. X
20, 16 = Cod. lust. XI 8, 13) und eine solche

iiber die Befahigung zur Anstellung als kaiser-

licher linteae vestts magister (Cod. lust. ebd. 14)

erlassen. Im ersten Drittel des 4. Jhdts. gait

Linnenkleidung aus Agypten fflr Manner als luxu-

ries (Hist. aug. Carin. 20, 5), und die spater ge-

riihmten Kleidungsstiicke der agyptischen Stadt 10

Kasion (Steph. Byz. s. v.) konnen linnen gewesen
scin. Charakteristisch fiir seine Zeit sind die

Wortc des heiligen Augustinus (serm. 37, 6), dafi

man iiber liimenen vestimenta wollene trage. TTbri-

gens verblicben fiir das hemdartige Unterkleid viel-

fach die friiher ublichen Bezeichnungen tunica (z.

B. ex lino tunica, linea tunica Hieron. ep. 64, 10ft.,

vgl. 29, 4, wahrend dieses Wort im Edikt des

Diocletian nur einmal 7, 54 gebraucht ist : tunica

midiebris = sijudnov yvvamtor), ywwv (im Edikt 20
des Diocletian gar nicht erwahnt) usw. Die friiher

gebrauchliche , unter der tunica getragene subu-

eula (Marquardt Privatleben 552) von Wolle
(ebd. 485) wird erklart als vxoSvzijs 6%ixdw

}
tunica

linea, supparis und camisia (Corp. gloss, lat.

VII p. 310). Doch wurde die tunica linea schon

gewohnlich camisia genannt (ebd. 374). "Uber-

haupt wird das ursprunglich germanische, in den

heutigcn romanischen Sprachen und auch im Nhd.
erhaltene Wort fiir das linnene Hemd die latei-30

nischen Bencnnungen allmithlich seit dem 4. Jhdt.

verdrangt haben (vgl. Camisia). Das scltene

anaboladium (dvafiokddtov) sollte ein linnenes

amiciorium fiir Frauen (?), einen Umwurf um die

Schulter, bezeichnen, wofur Griechen und Rcmer
sonst sindon sagten (Isid. XIX 25, 7). Uber
amiotorium s. d. Betreffs der Kleidung fremder
Vclker ist hier zu benierken, dafi die der Hunnen
kurz nach ihrem Einbruch in Europa im J. 375
aus Leinwand (indumenta lintea) oder zusammen- 40
genahten Fellen von Waldmausen bestand (Am-
mian. Marc. XXXI 2, 5) und, als im J. 376 vor

jenen die Goten iiber die Donau fluchteten, die

linnenen Gewander, hva v<pdafiaia, der letzteren

die Habgier der Soldaten des Kaisers Valens er-

regten (Eunap. frg. 42, FHG IV 32). Um die

Mitte des 5. Jhdts. trugen die Altesten der West-
goten schmutzige lintea und kurze Pelze (Apollin.

Sidon. carm. 7, 455). Mehr iiber den Gebrauch
des Linnens bei nordischen Volkern des Mittel- 50

alters bringt Hehn 175ft.

VIII. Riickblick. Es kOnnte auffallen, daB
die Alten so viele andere Ole (vgl. Plin. XV 24 1,

aber nie das Leinol erwahnen, Wegen dieser Un-
bekanntschaft mit deinselben konnten sie sich

auch nicht bei der Malerei, was ja von hochster
Bedeutung fiir dieselbe war, die trocknende Eigen-
schaft des Leinols zu nutze raachen (O. Donner
bei W. Helbig Wandgemalde p. XXVIII; vgl. H
Blumner Technol. IV 4 101). Auch war Lein- 60
wand, auf welche wir heute malen. im Altertum
fiir diesen Zweck fast ganz ungebrauchlich. DaB
Nero sich in RiesengroBe auf einer fast 120 FuB
hohen Leinwand, linteum, maien liefi (Plin. XXXV
51), erklart Blumner (a. a. O. 438) dadurch, daB
Holz zu einem so groBen Bilde ungeeignet ge-
wesen ware. Eine Stelle des Boethius (de arithm.
praef.), wo hinsichtlich farbiger Daretellungen ge:

sagt ist, daB sorgfaltig gewebte lintea dazu ge-

braucht warden, glaubt Blumner (ebd. Anm. 3)
auch auf Stickereien deuten zu kGnnen. So wird
auch das in einer Inschrift von Pergamon er-

w&hnte auf einer mvdtav, d. h. auf Leinwand,
dargestellte Bild der Isis und ihrer Umgebung
von Dittenberger (Syll.2 nr. 754 Anm. 6) fiir ein
gesticktes gehalten. Dagegen sind im agypti-
schen Faijum auf Leinwand gemalte Portrats (aus
dem 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. ?) entdeckt und be-
finden sich in Dresden, Berlin und Prag (U,

Wilcken D. hellenist. Portrats aus El-Faijum
S. 1—6, zitiert im Arch. Anz. 1889, 2, 1). Wenn
Quintilian davon spricht, daB zu seiner Zeit (inst.

VI 1, 32) und wohl schon zu Beginn des 1. Jhdts.
v. Chr. (ebd. 3, 72) mancher Anklager ein auf
Holz oder auf einem siparium dargestelltes Ka-
rikaturbild des Angeklagten, um bei den Rich-
tern Abneigung gegen diesen hervorzurufen, auf-

gestellt habe, so diirfte unter siparium wohl
Leinwand zu verstehen sein (s. o. S. 2463),
doch mflgen diese Bilder nur Zeiclmungen ge-

wesen sein und mit demselben einfarbigen Ma-
terial hergestellt worden sein, wie die geschrie-

benen Geschaftsanzeigen auf den L einwandvor-
hangen oder Marquisen der Tabernen (vgl. L.

Friedliinder zu Iuven. VIII 108) oder die Skrip-

turen der oben (S. 2462) erwahnten libri lintei.

tiber das dem Altertum fremde Linnenpapier s.

Wiinsch o. Bd. Ill S. 2192, 32ff. [Olck.]

Flamines, rOmische Priester, die im Dienste

eines einzelnen Gottes stehen (Cic. de leg. II 20),

nach dem sie bezeichnet werden (Varro de 1. 1. V
84) und dem sie Opfer darzubringen haben (f.

sacrorum Plin. n. h. XXVIII 140. Li v. I 33 ; vgl.

CIL II 2105. VIII 14G92). Der Ursprung des

Namens, den die RSmer irrig von fihwt, dem von
den F. getragenen Wollfaden (s. u.) ableiteten

(Varro de 1. 1. V 84. Paul. p. 87, 15. Dionys. II

64. Plut. Num. 7. Serv. Aen. VIII 664. X 270), ist

unsicher, Marquardt (Staatsverw. Ill 2 336)
leitet ihn von flare (Anblasen des Opferfeuers) ab,

Curtius (Griech. Etym.5 188) bringt den Namen
mit flagrare, flamma zusammen, ebenso C o r s s e n
(Aussprache. Vocalismus, Betonung der lat. Spracha
12 639) und Us en er (Jahrb. f. Philol. CXVII [1878]

53; Mommsen R. G. is 166 f. = Ziinder). Leo
Meyer (Vgl. Gramm. der gr. u. lat, Spr. Ill 275.

12 76, 520) bringt f. mit skt. brahman, Priester,

zusammen, eine Erkliirung, der sich Kretschmer
(Einleitung in die Geschichte der gr. Spr. 127),

Schrader u. a. (vgl. Osthoff in Bezzenbergers

Beitr. zur Kunde der indogenn. Spr. XXIV 141)

angeschlossen haben. O. Schrader Sprachvergl.

und Urgeschichte 2 G01 niiumt an, daB f. seiner

Bildung nach ursprunglich ein neutraler Begriff

gewesen sei mid zunachst dem skt. brahman,
Verehrung, entsprochen habe. Durch die Be-

deutung ,Verehrerschaft' sei es dann zu dem Sinne

von Priester gekommen. In seinem Reallexikon

der indogenn. Altertumskde. 638 gibt Schrader
dem Neutrum f. (— skt. brahman) die Grund-
bedeutung ,Zauberspruch', die sich durch eine

Zwischenstufe wie ,Gememschaft von Kennern der

Zauberspruche' hindurch auf Iateinischem Boden
zu der historischen Bedeutung von ,Priester' (ein-

zelner Kenner der Zauberspruche) entwickelt habe.

Gegen den Zusammenhang mit skt. brahman

2J48D diamines Flamines 2&S&

Schweizer-Sidler in der Ztschr. f. vgl. Spr.

XIV 155. Bugge {Bezzenbergers Beitr. Ill 98)
bringt f. mit germ, blotan ,durch Opfer verehren'
zusammen, gibt aber die Moglichkeit des Zu-
sammenhangs mit flagrare, flamma zu. Vgl.
Osthoff a. a. O. 142, der Bugges Etymologie
zustimmt und weitere zustimmende Literatur an-

fiihrt.

Das Amt der F. heiflt flamonium (z. B. CIL
VIII 262. XII 521) oder — in jedenfalls spaterer 10
Form flaminatus (z. B. CIL II 1935. 3711),
vgl. Mommsen Ephem. ep. I p. 221. Zusammen-
stellungen der in den Inschriften vorkommenden
Formen bei Ruggiero Diz. epigr. Ill 150.

Die F. gehoren zu den altesten rOmischen
Priestern, ihre Einsetzung wird Numa zugeschrie-

ben (Ennius bei Varro de 1. 1. VII 45. Cic. de
rep, II 26; Liv. I 20 r 2 fiihrt nur die drei groBen
F. auf Numa zuritck). Die wichtigsten unter
den F. sind die zum Collegium der Pontifices 20
gehorigen (Cic. de domo 135) 15 F. (Fest. p. 154b
26), die sich aus den 3 maiores und 12 minores
zusammen setz en. Die 3 f. maiores sind der f.

Dialis (s. unter Iuppiter), der f. Martialis und
der f. Quirmalis (Liv. I 20, 2. Gai. I 112), die

stets in dieser Reihenfolge genannt und auch ein-

fach als F. ohne Zusatz bezeichnet werden, wah-
rend bei den minores der Zusatz niemals fehlt.

Die /. maiores stehen im Range iiber dem Pon-

auch in Rom esistierten und in diesen die beiden
F. zu sehen seien, deren Namen nicht iiberlieferfe

sind. Weiter vermutet er a. a, 0. 1160, dafi die-

3 groBen F. den 3 Tribus des rOmischen Volke&
entsprechen, was sich aber nicht erweisen lafit.

Wenig wahrscheinlich ist Jullians Vermutuug-
(a. a. 0. 1160), daB die kleinen F. mit geogra-

phischen Unterabteilungen , den pagi , in Zu-
sammenhang stehen.

Die 3 f. maiores sind immer patricisch ge-
blieben (Cic de domo 38. Paul. p. 151, 3. Tac.
ann. IV 16), Die minores waren ursprunglich wohl
auch patricisch, spater aber samtlich plebeisch.

(Paul. a. a. 0., vgl. Mommsen Rom. Forschgen.
I 78 , der annimmt, daB die Patricier von vorn-
herein davon ausgeschlossen waren) ; in der Kaiser-
zeit sind sie, wie es scheint, dem Ritterstand ent-

nommen worden (CIL VI 3720. Ill Suppl. 2,.

12732).

Wahrend uber die f. minores nur die wenigen
vorher angefiihrten Notizen vorliegen, sind wir
iiber die groBen F. und namentlich uber den f..

Dialis genau unterrichtet. In der Konigszeit
wurde der F. wohl vom Ktinige ernannt (Momm-
sen St.-R. 113 12), in der Zeit der Republik
ernennt ihn der Pontifex maximus (capit flaminem
Gell. I 12, 15. Liv. XXVII 8, 5), er wahlfc ihn
[legit) aus drei von dem Collegium der Pontifices

vorgeschlagenen Kandidaten (Tac. ann. IV 16).
tifex maximus (s. d.), ihnen voran geht nur der 30 Der vom Pontifex ernannte wird darauf vora
rex (s. d.). Trotzdem sind sie zum Gehorsam
gegen den Pontifex: maximus verpflichtet, dieser
kann ihnen eine BuBe auferlegen, wenn sie ihre
Verpflichtungen nicht erfiillen (Liv. XXXVII 51.

Val. Max. I 1, 2. Cic. Phil. XI 18). Von den

f. minores scheint am Ende der Republik nur
noch ein Teil existiert zu haben; Augustin. de c.

D. II 15 kennt iiberhaupt nur 3 F. Nur von 10
der 12 /. minores sind die Namen iiberliefert

Augur (s. Bd. II S. 326) in comitia calata (s.

Bd. Ill S. 1330) inauguriert (Gell. XV 27, 1).

Der inaugurierte F. schefdet aus der patria po-
testas (s. d.) — ohne capitis deminutio — aus
(Gai. I 130. Ill 114. Ulp. frg. X 5).

Der
f, Dialis genieBt groBo Ehrenrechte : er

hat Anspruch auf die toga praetexta (s. d.), die-

sella Gurulis (s. d.) und auf den Sitz im Senat
(Liv. I 20, 2. XXVII 8, 8. Plut. quaest. Rom. 113;

letzt genannte
f. Pomonalis die letzte Stelle in

der Rangordnung der F. einnahm: 1) f. Carmen-
talis (Cic. Brut. 56. CIL VI 3720; s. Bd. Ill

S. 1594); 2) f. Portunalis (Fest. p. 217 a 13);
auffallenderweise ist der f. Portunalis nach dieser
Stelle im Dienste des Quirinus tatig, s. Portu-
nus; 3) f Volcanuiis (Varro de 1. 1. V 84. CIL

(Paul. p.

23. Plut. quaest. Rom. 113, vgl. CIL XI [ 6038
Z. 2), zu bestimmten Opfern darf er, wie auch
die beiden andern groBen F. , in der Stadt auf
einem Wagen fahren (Liv. I 21, 4. CIL I 206 Z.

62f.). Wer seine Knie umfafit, darf an dem Tage
nicht geschlagen werden (Gell. X 15, 10. Serv.

Aen. Ill 607. Plut, quaest. Rom. 111). Diesen

f. Dialis auch noch in der Kaiserzeit festgehalten

worden ist, wahrend es fur den /. Martialis und
Quirinalis, wie es scheint. schon ziemlich fruh
wesentlich gemildert wurde (Interpol. Serv. Aen.
VIII 552).

Der F. muB aus einer confarreierten Ehe
stammen und selbst in einer solchen Ehe leben

mutlich ist der
f, Cerialis auch unter dem F. zu

verstehen, der nach Fabius Pictor bei Serv. Georg.
I 21 der Ceres und Tellus opfert, s. Ceres;
5) f. Volturnalis (Varro de 1. 1. VII 45. Paul!
p. 379, 2), s. Volturnus; 6) /. Palatualh (Varro
de 1. 1. VII 45. Fest. p. 245a 12; pontifex Pa/a-
tualis CIL Vm 10500. XI 5031), s. Palatua;
8) f. Furrinalis (Varro dc

i
1. I V 84. VI 19! 60 (Interpol. Se7v.~Aem IvTo3. 374^ Gai7l Tl 2"

Vn 45), s. Farrina; 9)f. Floralis {Varro de 1. ~
1. VII 45 j vgl. den f. Floralis in Lavinium CIL
LX 705), s. Flora; 10)/". Pomonalis (Pest. p. 154b
28. CIL m Suppl. 2, 12732), s. Pomona.
Jullian (Daremberg-Saglio Diet II 1165)
vermutet, dafi der CIL X 1493 (Neapel) genannte

f. Virbialis nnd der in der Inschrift aus Lavi-
nium bei Hen z en 6747 erwfthnte f. Lucularis

Tac. ann. IV 16; nach letzterer Stelle gab Tiberius

das Gesetz, daB die Gattin des f. Dialis, die

flaminiea [s. weiter unten] nur in Bezng auf die

sacra in der Gewalt ihres Gatten sein, sonst

aber, wie die in nicht confarreierter Ehe lebenden

Frauen, ihre personlichen Rechte bebalten solle;

s. Manus nnd Confarreatio). Die Ehe kann
durch Scheidung nicht getrennt werden (Gell. X



15, 23. Paul. p. 87, 13. Pint, quaest. Kom. 50,
nach dessen Angaben Domitian eine Scheidung
erlaubte). Der sonst fur Lebenszeit ernannte F.,

dera die Frau stirbt, muB sein Priesteramt nieder-

legen (Gell. X 15, 32. Priscian. V 12 p. 149, 5 Hertz.
Plut. quaest. Rom. 50. Hieron. adv. Iovin. I 49).
Auch. seine Gattin, die flaminica, darf nur einen
Mann haben (Ovid. fast. VI 232. Hieron. ep. 123,
8. Tertull. de exhort, cast. 13; de monogam. 17),

gekommene Kopfbedeckung. Helbig hat jedoch
nicht erkannt, daB bei den Priestern das Auf-
setzen des pileus gleichzeitig ein lustraler Ritas
ist: der pileus mufi aus dem Telle eines Opfer-
tiers gefertigt (Suet. b. Interpol. Serv. Aen. II
683. Paul. p. 10, 12. Gell. X 15, 32. Fronto
ep. ad M. Caes. 4, 4), der den apex an der Miitze
befestigende Wollfaden der Woile eines Opfer-
tiers entnommen sein (Isid. orig. XIX 30, 5),

eine Torschrift, die damit zusammenhangt , daB 10 sein Aufsetzen hat daher dieselbe Bedeutung' wie
difi nam.in.ifln, omRPTi Antml »™ PriMt«ram t iv.ro. die Bekleidung mit dem Felle eines Opfertiers

oder die Verhullung des Hauptes (Varro de 1. 1.

V 84), d. h. es bezeichnet eine Weihung; vgl.
Samter a. a. 0. 34ff,, iiber die Bedeutung des
Olzweigs auf dem pileus des F. vgl. ebenda 38.
In bloBem Kopfe zu gehen ist dem f. Dialis
verboten (Serv. Aen. Till 664. Tarro de 1. 1. T
84), wahrend die ubrigen F. den pileus (ebenso
wie die praetexta) nur beim Opfer zu tragen

die flaminica groBen Anteil am Priesteramt ihres

-Gatten hat, s. weiter u. Die Angabe des Interpol.

Serv. Aen. IT 29, dafi der F. nach dem Tode
der Gattin eine zweite heiraten darf, beruht, wie
die vorher angeflihrten Zeugnisse beweisen, aaf
einem Irrtum.

Der f. Dialis ist cotidie feriatus (Gell. X
15. 16), deshalb muB er die priesterliche Tracht,
die praetexta, standig tragen, wahrend der f.

Martialis und Quirinalis sie aufierhalb des 20 brauchen (Interpol. Serv. Aen. VIII 552. Appian
Dienstes ablegen diirfen (Interpol. Serv. Aen. VIII bell. civ. I 65); erst im 1. Jhdt. n. Chr. wird
552). Marquardt Staatsverw. Ill 2 330 iden- ' ^ ' ""• " - -
tifiziert die praetexta mit der vom f. Dialis ge-

tragenen wollenen laena, die seine Frau weben
nmfi (Cic. Brut. 56. Interpol. Serv. Aen. IT 262.
Suet. frg. 167 Reiffersch.). doch ist dies zweifelhaft

und die laena vielleicht als ein iiber der Praetexta
getragener Mantel aufzufassen, s. Laena. Ver-
einzelt steht die Angabe bei Serv, Aen. VII 190,

es auch dem f. Dialis vom Pontifex gestattet,

wenigstens im Hause den pileus abzulegen
(Masuiius Sab. bei Gell. X 15, 18). Auch die
Tunica darf der F. Dialis unter freiem Himmel
nicht ablegen (Gell. X 15, 20).

Da der F. als cotidie feriatus (s. o.) keine
Arbeit sehen darf, gehen ihm die praeciae (Paul,

p. 224, 1 ; vgl. praeci-amitatores Fest. p. 244 a 20)
dafi der f. Dialis vel Martialis die trahea (s. d.) ge- 30 voran , urn den Handwerkern zu befehlen , mit
tragen habe, vgl. Samter Philolog. N. R X 394ff. ihrer Arbeit aufzuhoren (Paul. Fest. a. a. 0.

16, 9). Uber die catatores flaminum

tr

und dagegen W i s s w a Kelig. d. Rom. 428, 5. Auf
dem Kopfe tragt der F. den pileus (andere Namen
galerus, a/bogalerus, tutulus Fest. p. 355 a 32),

eine hohe, kegelformig zugespitzte Miitze, an deren
Spitze ein Olzwcig mit einem Wollfaden befestigt

ist {apex, Paul. p. 10, 12. Interp. Serv. Aen. X
270; der Name apex ist dann auf den ganzen
pileus iibertragen worden, Interpol. Serv. K 683.

Macr. I

vgl Bd. Ill S.' 1336. Vgl. audi Commetacu-
lum (Bd. IT S. 769).

Aus dem Hause des F. Dialis, der acdes oder
donms flaminia oder bloB flaminia (Paul. p. 89,

10. Interpol. Serv. Aen. Till 363; nach Cass.
Dio LIT 24, 4 seheint sie nicht weit vom Vesta-
tempel gelegen zu haben) darf Feuer nur zum

Gell. X 15, 17. CIL I 33). Bei grofier Hitze 40 Opfer herausgetragen warden (Gell. X 15, 7.
konnte ein Umwinden des Kopfes mit diesem
Wollfaden (oder Wollbinde) das Tragen des pileus
ersetzen, was aber an Fcsttagen nicht gestattet
war (Serv. Aen. Till 664), s. Bd. I S. 2699, wo
-aber, ebenso wie Bd. I S. 1329, irrig im AnschluB
an Helbig (s. weiter unten) der apex als ein

aus Olbaumholz geschnitzter Stab bezeichnet
wird; vgl. dagegen Samter Familienfeste der
Griechen und ROmer 38. Spater seheint aller-

Paul. p. 106, 4). Neben seinem Bette, in dem
kein anderer schlafen darf (Gell. X 15, 14) und
dessen FiiBe mit einer diinnen Lehmschicht be-
strichen sind (Gell. a. a. 0.), steht stets ein

GefaB mit Opfergaben (strues atque fertum,
Gell. a. a. 0.).

Der F. Dialis darf nicht schworen (Gell. X
15, 5. 31. Liv. XXXI 50, 7. Paul. p. 104, 11.

Pint, quaest. Jk>m. 44) , kein Heer sehen (Fest.
dings der pileus eine helmartige Form mit einem 50 p. 249 b 22. Gell. X 15, 4), kein PfeTd besteigen
Stabe an der Spitze bekommen zu haben ; vgl.

das Relief aus der Zeit Marc Aurels bei B run n-

Bruckmann Taf. 269. Petersen Ara Pacis
Augustae Taf. VI (Text S. 310). Daremberg-
Saglio Diet. II Fig. 3095ff. Babelon Monn.
de la rep. rom. I 484. II 377. Die Portrats
bei Arndt-Brunn S. 481ff. konnen vielleicht

auch einen andern Priester darstellen, ebenso
zwei nur auf Grund des Gewandes fur F. er-

(Plin. XXVIII 146. Paul. p. 81, 17. Plut. quaest.

Rom. 40), was dem F. Martialis und Quirinalis er-

laubt war (Interpol. Serv. Aen. TUT 552). Er darf
keinen Toten beruhren, keinen Ort, an dem ein

Grab ist, betreten (Gell. X 15, 24), uberhaupt
nichts beruhren oder auch nur nennen , was zu
den L'nterirdischen in Beziehung steht, keine

Bohnen (Gell. X 15, 12. Plin. XVIII 119; vgl.

iiber die Beziehung der Bohnen zum Totenkulte
klarte Darstellungen

: Amelung Skulpt. des 60 Samter Xeue Jahrb. f. Philol. XT [1905] 42f.),
vat^k M11, R fU^ nr 7Q Wft D ,.l, Q Ti„^l u.,n keme Ziege (Gdj x u 12 piut quaegt< Komvatik. Mus. S. 843 nr. 79. Wusche-Bechi BuU.
-com. di Roma 1897, 301 f.

Wie W. Helbig (S.-Ber. Akad. Munchen
1887, 487ff.) gezeigt hat, ist der pileus der
Tflmischen Priester — auBer den F. tragen ihn
inch die Pontifices und Salier (s. d.) — eine
«inst allgemein in Italien verbreitete, aos dem
Orient fiber Hellas oder Karthago zti den Italikern

111), die als Tier der CJnterirdischen gilt (Wis-
sowa Relig. der Rom. 191), keinen Hund (ebd,;

vgl. d. Hundeopfer an die Genita Mana, Plut.
quaest. Rom. 52. Plin. XXIX 58 und iiber Hunds-
opfer auch Plut. quaest. Rom. Ill), keinen Efeu
(PauL p. 82, 18. Gell. X 15, 12. Plut. quaest.
Rom. 112; vgl. die haufige Verwendung des Efeus
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auf Grabsteinen ; area hederaeia im lateranischen

Museum CIL TI 13 756). Auch rohes Pleisch

(Gell. X 15, 12. Plut. quaest. Rom. 109) und
gesauerten Brotteig (Plut. a. a. 0. Gell. X 15,

19. Serv. Aen. I 179) zu bertthren ist ihm ver-

boten. Er darf nichts an sich tragen oder sehen,

was bindet, deshalb darf sein Kleid und seine

Miitze keinen Knoten haben (Gell. X 15, 9. Paul,

p. 82, 19), sondern es mtissen Spangen zur Be-

iestigung verwendet werden (Paul. p. 113, 15.10

Serv. Aen. IT 262), sein Ring mufi durchbrochen

sein (Paul. p. 82, 19. Gell. X 15, 6). Er darf

keine Weinlaube mit langen propagines betreten

(Gell. X 15, 13. Plut. quaest, Rom. 112). Wer
gefesselt sein Haus betritt , muB sofort losge-

bunden werden, die Fesseln werden iiber das

Dach auf die Strafle geworfen (Gell. X 15, 8.

Serv. Aen. II 57). Sein Haar darf nur ein freier

Mann abschneiden (Gell. X 15, 11). Die Abfalle

seiner Haare und Nagel miissen unter einem gliick- 20

lichen Bamne vergraben werden (Gell. X 15, 15);

sein Bart darf nur mit einem kupfernen Messer

geschoren werden (Serv. Aen. I 448, vgl. Macr.

T 19, 13. Lyd. de mens. I 31), als Uberbleibsel

der Bronzezeit ein Beweis fur das hohe Alter dieses

Rituals. Uber sein Opfermesser vgl. Secespitum.
In alter Zeit durfte er keine Nacht auBer-

lialb Roms bleiben (Liv. T 52, 13); spater wurde
ihm eine Abwesenheit von zwei (Tac. ann. Ill

71). noch spater von drei Kachten erlaubt (Gell. 30

X 15, 14. Plut, quaest. Rom. 40). Fur den Fall

einer Erkrankung gestattete Augustus (als Pon-

tifex maximus) eine langere Abwesenheit unter

der Bedingung, daB sie nicht in die Tage des

publicum sacrificium falle und nicht Ofter als

zweimal in einem Jahrc vorkomme (Tac. a. a. 0.).

Vertreten wird der F. Dialis bei einer Erkrankung
(oder Verhinderung durch ein munus publicum)

durch den Pontifex maximus (Tac. ann. Ill 58).

LieB sich der F. eine Nachlassigkeit beim Opfer- 40

dienst zu Schulden kommen oder fiel ihm der

Hut vom Kopfe. so muBte er seine Wurde nieder-

legen (Vol. Max. 11,4. Liv. XXVI 23, 8. Plut,

Marc. 5).

Ob der F. Dialis kein -anderes Priesteramt

bekleiden durfte, wie Ambrosch (Quaest. pont.

Ill 5, 23) annahm, ist zweifelhaft (Momm sen
CIL I p. 19). Mit dem Pontifikat konnte das

flamonium aber wohl kaum verbunden werden,

da der F. selbst zum Collegium des Pontifices 50
gehorte (Bardt Die Priester der vier grofien

Collegien 38). Der zum F. gewahlte Salier muBte
aus dem Collegium der Salier ausscheiden (CIL
VI 197S. 1980. 1982f).

Ein politisches Amt durfte der F. Dialis ur-

spriinglich nicht bekleiden (Liv. IV 54, 7. Plut.

quaest. Rom. 113). Ob dies in alter Zeit auch
dem F. Martialis und Quirinalis verboten war,

ist nicht richer (vgl. Momtnsen St.-R. I 491).

Dem F. Dialis wird im J. 200 v. Chr. zum 60
erstenmale gestattet, ein stadtisches Amt zu be-

kleiden (curulische Aedilitat; Liv. XXXI 50, 7:

da der F. nicht schwOren darf, wird es gestattet,

dafi sein Brader far ihn den Eid leistet) , 183
wird ein F. Dialis Praetor (Liv. XXXTX 39. 45),

87 Consul (TelL II 22. Tac. ann. Ill 58). Pagegen
ist, entsprechend dem Verbote, langer als zwei

oder drei Nachte von Bom abwesend zu sein,

dauernd daran festgehalten worden, daB der F^
Dialis nicht in die Provinz abgehen darf (Tac.

ann. Ill 71). Die beiden andern groBen F. haben
in der Eaiserzeit Provinzen gehabt (Tac. ann. Ill

58; vgl. Interpol. Serv. Aen. Till 552), fruher

aber sind auch sie oft durch den Einspruch des

Pontifex Maximus verhindert worden , sich von

den sacra zu entfernen. d. h. als Beamte in die

Provinz zu gehen (Cic. Phil. XI 18. Taler. Max.
I 1, 2. Liv. ep. XIX. XXIV 8, 10. XXXVII 51, 1).

Da der F. Dialis an die mannigfachsten Be-

schrankungen gebunden war, ist es begreiflich,

dafi keine groBe Keigung zu dieser Wurde vor-

handen war,: so erklart es sich, daB vom J. 87
v. Chr. an das flamonium Diale 75 Jahre un-

besetzt blieb, bis Augustus es im J. 11 v. Chr.

erneuerte (Cass. Dio LIV 46. Suet, Aug. 31.

Tac. aim. Ill 58).

Als Helferin zur Seite steht dem F. Dialis

seine Gattin, die flaminim (nach Plut. quaest.

Rom. 86 Priesterin der Iuno; daB diese Angabe
unzutreffend ist, nimmt Otto Philolog. LXIV
[1905] 21 5f. wohl mit Recht an). DaB in histori-

scher Zeit nur die Gattin des F. Dialis, nicht

die der andern F., priesterliche Funktionen aus-

ubt, beweist der Umstand, daB flaminica ohne
Zusatz stets die Gattin des F. Dialis bezeichnet.

Entsprechend dem pileus ihres Gatten , trug sie

den tutulus, ursprunglich eine Haube (daB dies

die ursprungliche Bedeutung von tutulus, betont

Helbig a. a. 0. 516 mit Recht), an deren Stelle

spater eine hohe Frisur trat, in die eine purpurne

wollene Binde eingefiochten war (Fest. p. 355 a 29.

Paul. p. 354, 7). Die Flaminica verhiiUt ihr

Haupt mit dem roten Schleier, fl-ammeum (Paul,

p. 89, 13, a. d.) und einem purpurnen Kopftuch,

der rica (Paul. p. 288 , 10) , die von virgines

ingenuae patrimae matrimacque gefertigt (Paul.

p. 288, 11) und, wie aus Fest. p. 277 a 6 hervor-

geht, spater durch ein blofies Band ersetzt wurde
(vgl. Samter Familienfeste 41). Wie am pileus

des F. ein Olzweig befestigt war, so gehorte zur

riea der Flaminica ein Zweig von einer arbor

felix (Gell. X 15, 28; Granatzweig Interpol. Serv.

Aen. IV 137). Diese virga tragt bei' gewissen

Opfern auch die regina saerorum, die Flaminica

aber bei jedem Opfer (Interpol. Serv. a. a. 0.) T

s.Rica. Wie die riea, das fl-ammeum und die

Haarbinde, so ist auch der Mantel der Flaminica,

das venenatum, purpurfarben (Interpol. Serv. Aen.

IV 137, XII 602. Gell. X 15, 27; Helbig a. a.

0. 517 erklart das venenatum wohl mit Unrecht

fur eine Kopfbedeckung; vgl. Samter a. a. 0.

40f); vgl. auch CIL XII 6038, 6. Uber die

lustrale Bedeutung der roten Farbe in der Tracht

der Flaminica vgl. Diels Sibyll. Blatter 70. Di&
Tunica der Flaminica ist aus Wolle und auch mit

Wolle genaht (Interpol. Serv. Aen. XII 120).

Wie man aus der Inschrift von Narbo CIL XII
6038, 7 auch fiir stadtrOmischen Branch schlieBen

darf, ist es ihr, wie ihrem Gatten, verboten, eine

Leiche zu beruhren. Bare Schuhe und Soblen durfen

nur aus der Haut eines geopferten oder sonst ge-

toteten, nicht eines gestorbenen Tieres gefertigt

werden (Fest. p. 161 a 3. Interpol Serv. Aen.

IV 518). Sie braucht nicht zu schworen (nem in-

vito iurafo CIL XII 6038, 7). 8ie darf keine

Treppe von mehr als drei Stolen steigen, damit
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nicht ihr Bern entblofit wird, ausgenommen sind
Treppen, die von Wanden umgeben sind, durch die
sie den Blicken entzogen wird (Gell. X 15, 29
Serv. Aen. IV 646). Ebenso darf sie ihr Kleid
nicht uber das Knie aufschikzen (Interpol. Serv.
Aen. IV 518). Am Feste der Argeer (Gel! X
15, 30, s. Bd. II S. 689ff.), dem der ancilia (Ovid.
fast III 397, s. Bd. I S. 2112) und wahrend
4er Remigung des penus Vestae (s. d.) darf sie
ihrf! rffl,ar"p -niiVhf. L'fimTvifln im^ ^l,„» ~ktx i „'_i_i.
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mus — ernannt (Tac. ann. II 83) und inauguriert
(Gic. Phil II 110).; wie bei den alten F. der
Name des Gottes, wird auch bei ibnen der Name
des Divus (im Gegensatz zu den provinzialen und
mnmcipalen Kaiserpriesfcern) im Adjektiv hinzu-
gefugt (erne Ausnahme bildet erst der /. divi
tieveri s. welter u.). Im Gegensatz zu den grofien
*. durrten sie aber anscbeinend gleichzeitig das
Pontificat bekleiden (OIL V 3223. 7783; auch

Muiitautu iu™. last, vi um.). An diesen Tagen Divus; rex sacrorum und ilamen OIL TY 9W\darf sie mit ihrem Mann keinen geschlechtlichen damwIn ***,**"? »rlrtTZV^L3JV7>'

F. seine Kinder als Gehilfen (Dionys. II 22). Hat der EOmer 288)" ~Bezcn«+
'

indT ftT/nX""
1

)tf. Oln.l/dinl'is P.Tl. TY HOQ V araa\ >T
prvfl

sctiachtct die Flamta ta d« i^Iafcml^iS rKTX"£ R™?w ST

'

?>'W""
so was Annahme (Eel. der Rom. 444, 4), dafi es
sich hierbei um ein gemeinschaftliches Opfer des
F. und der Flaminica an Iuppiter und Iuno handle,
Tgl. Otto Philol. LXIV [1905] 216. Im Februar
teilt der F. Dialis zusammen mit dem Rex die

18,8), Commodus (ebd. Comm. 17, 11; f. Com-
modianus CIL VI 1577), Pertinax (Hist. aug.
Pert. 15, 4; Sever. 7, 8), Septimius Severus (f.
divi Severi CIL V 778). Einzelne verstorbene

feirua
(j

d.[ aus (OvidTlS: ffilftT^Tm S0al^XS^?"at" Soft's 6 7?T^J^^F^°»l^^3" Claudia, die TocU kero? (T^'lv 23
?

.'

die Beteihgung des F. Dialis bei den Lupercalien
s. Ovid. fast. II 282; vgl. den Art. Lupercalia.
Wissowa Eeligion d. Rom. 484. 7. Bei Bcginn
der Weinlese opfert der F. Dialis dem Iuppiter
*me agna (Varro de 1. 1. VI 16), s. Vinalia
Uber die Mitwirkung des F. Dialis bei der con-
farreatw (Interpol. Serv. Georg. I 31) s. d.

Der F. Martialis opfert am 15. Oktober' dem^W™^^fc«^Dio XLIII 24, vgl. Wissowa Relig. der Eomer
131 und Art. October equus und Mars).

Der F. Quirinalis opfert alljamlich am 23. De-
member zusammen mit dem Pontifex am Grabe
<ier Acca Larentia (Gell. VII 7, 7. Macrob. I
10, 15; vgl. Acca Larentia und Larentalia).
Am 25. April opfert er dem Robigus (Ovid. fast.
IV 910), s. d., am 21. August zusammen mit den
Vestalinnen am Altar des Consus (TertuU. de spect.

L ber die dem Pontificalcollegium unterstellten.
F emiger teils untergegangener, teils dem rOmi-
schen Staat emverleibter altlatinischer Gemeinden
vgl. Art. Sacerdotes Laurentes Lavinates,
Sacerdotes Lanuvini. Mommsen St.-R. Ill
579f. Wissowa Religion der Romer 447. Wil-
manns De sacerdot p. p. R, quodam genere,
Berlin 1868. 0ber die F. in den Municipien und

- -> '" »"» ^-ufi ^uiu ±Cii VCilllUt-
lich an die btelle einheimischer Priesterturaer ge-
treten iat

, vor allem aber den Vertreter des
Kaiserknlts (besonders auch des Kults des regie-
renden Kaisers) bezeichnet, vgl. Sacerdotes
municipals und Kaiserkuli

Uber die f. und proflamines der Arvalen s
Bd. II S. 1470, iiber die f. der Curien Bd. IV
S. 1816. 1836 (vgl. 1820; f. montanorum mon-
tis Oppi Bull. com. XV 156. Mommsen St.-E.r\ * a n is n • i.

- v-v.^... u,, op(,,, lt.s uppi null. CO
o), s. d. Ueri. Quirinalis scheint m irgend wel-50III 1 p VIII 11
chen naheren Beziebungen zum Heiligtum der Vgl Wissowa Religion A E«m ±ww „ «Vesta zu stehen

: er geleitet ira J. 390 Sie Vesta- Mar q'uardi! StarvetTm^mtf^tlinnen nach Caere (Val. Max. I l.'lO), bei seinem
Hause werden die Heiligtflmer vergraben (Liv.

Alle 3 F. opfern der Fides publico, auf dem
Capitol (Liv. I 91, 4} s. Fides. Wie andere

Rom. Mytliol. 3, bes. I 201ff. u. 0. Ruggiero Diz
epigr. III l39ff. Eoscher Lex. II 697rT. Darein-
berg-Saglio Diet. II 1156ff. Peter Quaest
pontifical, spec. (Strafib. Diss. 1886, Zusammen-

?s d.)!" ucan I 604
^

so i" 2™i
19°5

'
"* Fr" er The l«» Nl

jaien anschemend auch dw f. Dtvorum (W, s»,.a steiache VI. Region Umbrien worde in, zwei ettoo-Religion der ROmer 449), deren Organisation der
4er drei grofien F. nachgebildet ist (Cass. DioXLiy 6, 4. Cic. Phil. II 110): wie die letzteren
mt

ooo
Sie Patricier se™ (Dessau Ephem. ep.m

p. 223ff.), ebenso wuxden sie wie jene fflr Lebens-
aeit — jedenfalls vom Kaiser ak Pontifei mari-

graphisch gesondert^n Gebieten gebildet, dem
eigentlichen Umbrien und dem Senonengebiet,
dem ager Qallieus, der vom Aesisnordwartsgegen
Ariminum reichend die Ostabdachong des Ap-
pennin umlaBte (vgl. Mommsen Die ital. Re-
gionen, Festschrift f. H. Kiepert 104. Nissen
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Ital. Landesk. II 377). Diese geschichtlich und
vClkerkundlich begriindete Zweiteilung kommt
neuerdings bei der im 2. Jhdt. erfolgten Sprengel-

bildung fur die kaiserlichen iuridiei (iiber diese

Mommsen a. a. O. 105; St.-E. 113 1084) zum
Vorschein, indem iuridiei per Flaminiam et

Umbriam (CIL VI 1509. Ill 6154. XI 377 usw.;

ein iuridicus Aemiliae et Flaminiae CIL VIII

5354 der alteste bekannte iuridicus aus der ersten

Zeit des Marcus) bestellt wurden, die gewohn- 10

lich auch in Picenum zur gleichen Zeit tatig waren
{iuridicus per Flaminiam Umbriam Picenum
CIL II 2674. XI 376). Die kaiserliche Domanen-
verwaltung hat diese Distriktseinteilung iiber-

nommen {procurator per Flaminiam Umbriam
Picenum CIL VIII 822; vgl. Hirschfeld Die
kaiserl.VerwaltungsbeamtenS 127f.). Der Sprengel

heifit nach der grofien StraBe, die ihn durchzieht,

F. (die Sprengelbildung der kaiserlichen Giiter-

und Alimentarverwaltung kniipft haufig an die 20
HauptstrafJen an ; vgl. CIL VIII 822 proc. priv.

per Salariam Tiburtinam Valeriam). Bei der

Provinzialisierung Italiens wurde nun Umbrien
mit Tuscien vereinigt, wahrend der Distrikt F.,

wahrscheinlich vom Po (Eavenna eingeschlossen)

bis zum Aesis reichend, mit Picenum zu einer

Provinz Flaminia et Picenum zusammengelegt
ward (Latere. Veron. X 3. 4; dazu vgl. Can-
tarelli II vicariato di Roma, Bull. com. XXI
1893, 31. Mommsen Feldmesser II 208), an 30
deren Spitze ein corrector Flaminiae et Piceni
stand (CIL VI 1717. XI 5381 usw. ; vgl Bull,

com. a. a. O.). In der zweiten Halfte des 4. Jhdfcs.

erfolgte eine Teilung dieser grofien Provinz zu-

nachst in zwei: Flaminia et Picenum annona-
rium (kurzweg auch F. genannt) und Picenum
suburbicarium (Pol. Silv. I 7. 8. Not. dign. Occ.

I 56. 58). Die Hauptstadt der unter einem Con-
sularis stehenden, zum Italischen Vicariat gehtf-

rigen Provinz Flaminia et Picenum annonarium 40
war fast iramer Ravenna, Zosim. V 27 iv rf} 'Pa-

fifavt} {j.tvz(}6jioAis 5« <Plautvias). Geogr. Rav. IV 29
procincia Flaminia liaeennatis. Guido 66, Paul.

Diac, II 19 dehinc undecima provineiarum est

Flaminia quae inter Appenninas Alpes et mare
Iladriaticum posita. In qua nobilissima ur-
bium Ravenna. Fiir kurze Zeit ist die Stadt
mit ihrem Gebiet am Ende des 4. Jhdts. aus der
F. ausgeschieden und mit der Aemilia vereinigt
worden. CIL VI 1715 (vom J. 399): Cranio 50
Eusebio v. c. consulari Aemiliae addita prae-
dictae provinciae contuitu vigilantiae et iusti-

tiae eius etiam Ravennatium civitate quae antea
Piceni caput provinciae videlmtur. Vgl. neben
der angefflhrten Literatur auch Marquardt
Rem. St.-V. 12 224—239. [Weiss.]

Flaminia Tia. Durch das Ausgreifen der
rOmischen Macht in der Poebene (224. 223 v. Chr.
Anlage der Kolonien Mutina, Placentia, Cremona)
ergab sich die Notwendigkeit des Baues einer 60
Heerstrafie von Rom nach dem Schlusselpunkt

des cisalpinen Galliens Ariminum. Sie bante
der in den Eampfen gegen die Gallier (als Consul

223) siegreiche C. FLuniiiio« wahrend seiner Cen-
sur im J. 220. Cassiod, chron. a. u, 534 aus

Livius XX. Liv. per. XX. Fest. p. 89 M. ; vgL
Pint, quaest. Rom. 66 ; Strabon V 217 schreibt

den Bau dem gleiebnamigen Sohn des Flaminius

zu, was irrig ist. Von den beiden Consuln des
J. 187 v. Chr. baute Aemilius Lepidus die Via
Aemilia von Ariminum nach Placentia (Strab.

a. a. O. aucb ungenau. Liv. XXXIX 2, 10) und
C. Flaminius die von Bononia nach Arretium
(Liv. XXXIX 2, 6). Merkwurdigerweise schliefit

sich Niese Rom. Gesch. 3 126 Strabon an. Die
Angabe des Livius XXII 11, Fabius sei im J. 217
auf der Flaminia nach Ocriculum marschiert, ist

nicht als Beweis fiir den Bau im J. 220 heranzu-
ziehen. da ein Anachronismus vorliegen kSnnte.

Die StraBe verliefi das altere Rom bei der
Porta Fontinalis (Jordan-Hulsen Topographic
I 3, 484) zwischen Capitol und Quirinal und lief

in nordnordwcstlicher Richtung durch das Mars-
feld, welches, mit der Zeit dicht besiedelt, von der

Mauer des Aurelian mit eingeschlossen wurde.
Das Tor in dieser hiefi Porta Flaminia bis ins

Mittelalter hinein (Procop. bell. Goth. I 23. Ein-
siedler Itinerar 12. Richter Topographie 393),
spater und heute Porta del Popolo am Ende des

der Via Flaminia (innerhalb der Stadt via, lata)

entsprechenden Corso Umberto I (vgl. Toma-
setti Archivio d. soc. Rom. di storia pa.tr. VI
1883, 173L; iiber die Grabungen an der Via lata

die entsprechenden Blatter der Forma urbis Eomae
von Lanciani).

Auf dem Pons Mulvius (Ponte Molle, im J. 109
v. Chr. vom Censor M. Scaurus neugebaut, Vict.

vir. ill. 72, 8. Ammian. Marc. XXVII 3, 9 ; unter
Augustus nicht reparaturbediirftig , Mon. Anc.
IV 19; die Tab. Peut. hat Roma via Flaminia
III ad pontem Iulii) fiihrte die StraBe iiber den
Tiber (hier geht die Via Clodia nach links ab, Ovid.

ex Ponto I 8, 43), an diesem 6 Millien bis Rubrae
(Saxa Rubra), verlalit ihn dann und zieht an der

Westseite des SoTakte durch Etrurien wieder an

den Tiber, den sie vor Ocriculum (bereits umbrisch)
iiberschreitet. 12 Millien weiter passierte sie bei

Namia (Narni) den Nar (Nera), 34 Millien von hier

bei Mevania (Bevagna) die Tinia (Topino, Strab.

V 227) und trat in das Tal dieses FluBchens. Bei
Fulginii traf eine erst in spaterer Zeit gebaute
und besonders frequentierte Abzweigung von Narnia
her iiber Spoletium (Spoleto) auf die, wie E. Bor-
mann im Index lectionum Marburg. 1883 nach-
gewiesen, urspriingliche Route (Beweise: Strafien-

bauinscbrift Hadrians auf der Strecke zwischen
Vicus Martis = Sa. Maria in Pantano und Bevania
OIL XI 6619; Strabon V 227 bezeichnet Mevania
als an der Flaminia. Interamna und Spoletium

als von dieser abseits gelegen; die Becher von
Vicarello CIL XI 3281-3284 weisen die Route iiber

Mevania; Vitellius meidet nach Tac. hist. II 64
die Flaminia und geht iiber Interamna). Die
Wasserscheide iiberschreitet die StraBe zwischen
M. Nerone und Catria auf dem Sattel von Scheggia
(591 m), folgt dem T. Burano und dem mit diesem
vereinigten (bei Pitinum) Candigliano am linken

Ufer. Die groBe Steigung der StraBe infolge des

stolen Ahfalls der Felsen zum Flosse beseitigte

Vespasian durch die Anlage eines 37 m langen
Tunnels (CIL XI 6106. Vict. Caes. 9; epit. 18).

Die Station dabei hie6 Intercisa (saia), im spaten

Altertum Petrapertusa; die Stelle jetzt Furlo
(Procop. beU. Goth. II 11, vgl. Nissen Ital.

Landesk. II 1, 338). Unterhalb dieser erreicht die

StraBe den Metanrus (Metauro) undfQhrt an seinem
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linken Ufer abwarts an die Kiiste nach Fanum (CIL X 7585. VI 33714; vgl. 0. Hirschfeld
Fortunae (Fano) und an ihr entlang nach dem Die kaiserlichen Verwaltungsb. 2 196). tfber die
32 Millien weiter gelegenen Arimmum (Rimini), euratores der StraBe vgl. o. Bd. IV S. 1783. Bull,
dem Endpunkk Die in dera Itin. Ant., der Tab. com. 1891, 108ff. Ruggiero Dizionario epigrafico
Pent., dem Itin. Hieros. und den Bechern von III 150f.
Vicarello angegebenen Stationen und Langen der Literatur: N. Bergier De publicis et mili-
Teilstrecken sind aufs beste zusammengestellt von taribus imperii Eomani viis in Graevius The-
Bormann CIL XI 2 p. 995ff.

_

saurus antiquitatum Eomanarum X. G. To ma-
Die Strafie, welche eine der drei wichtigsten setti Bella campagna Eomana nel medio

s
evo,

von Eom nach dem Norden war (Cicero Philipp. 10 Arehivio della societa Eom. di storia patria VI,
XII 9), wurde immer in gutem Stand gehalten. VII. J. P arts ch Der hunderfste Meilenstein, in
C. Gracchus wird seine StraBenbautatigkeit (Plut. der Festschrift fiir H. Kiepert. E. Bormann in
C. Gr. 7) auch auf die Via Flaminia ausgedehnt CIL XI 2 p. 995ff.; Variae observationes de an-
haben (Forum Sempronii am Metauro deutet wohl tiquitate Eomana im Index lectionum Marburg,
darauf; vgl. Nissen a. a. 0. 383). 109 v. Chr. 1883 (Sommersemester). Nissen Ital. Landesk.
baute der Censor 31. Scaurus die MuMsche Briicke, an vielen Stellen. Jordan- Htil a en Topographs
s. o., im J. 64 ist nach Cicero ad Atti. I 1, 2 cm der Stadt Eom I 3, 484. [Weiss,]
Thermus Curator der StraBe, der sicher wohl der Flamininus s. Quinctius und Vitrasius.
Gens Minucia angehorte. Dann wurde sich der Flaminius , Name eines plebeischen Ge-
Bau des Pons Minucius (Mon. Anc. IV 19) auf 20 schlechts, von Auct. de vir. ill. 51, 1, dann von
diesen beziehen. Die grCBteRcstauration der StraBe Abschreibern und alteren Gelehrten bisweilen rait

hat Augustus voraehmen lassen (Mon. Anc. IV dem Bcinamen Flamininus verwechselt, der von
19. CIL XI 365. Suet. Aug. 30. Dio LIII 22. einem Zweige der patricischen Quinctier geftihrt

Cohen 2 Augustus 229—235. 541. 542; vgl. B or- wurde. Wenn er wirklich an derGegend, in

mann Index lect. p. VII. Gardthausen Augu- welcher F. Nr. 2 den Circus Flaminius erbaute,
stus und seine Zeit 988ff. ; daselbst sind die monu- schon friiher haftete (campus Flaminius oder
mentalen Eeste der StraBe, die heute noch vor- prata Flaminia Varro de 1. 1. V 154. Liv. Ill 54,
handen sind, aufgezahlt). Zum Dank fiir den Bau 15. 63,7. Plut. quaest. Eom. (>Q, vgl. Hulsen
liefi der Senat am Anfang und Ende der StraBe o. Bd. Ill S. 2580, 54ff.), so mufite man an-
bei der Mulvischen Briicke und in Ariminum einen 30 nehmen, daB der Erbauer der Circus ein seiner

Triumphbogen errichten (s. die oben angefiihrte Gens gehCriges Grundstiick ben(it2te (vgl. Jor-
Literatur). Eine wesentliche Verb esserung erfolgte dan-Hulsen Topogr. I 3, 484).

durch den Tunnelbau Vespasians (s.o.), eine neuer- 1) Flaminius, 600 = 154 init zwei anderen
liche Instandsetzung unter Hadrian (CIL XI 6619, Gesandten in das sudliche Gallien geschickt (Polyb.

s.o.). Endlichwissenwir von grofien Renovierungs- XXXIII 10, Iff.), vielleicht ein Sohn von Nr. 3.

mafiregeln seitens der gotischen Eegierung (Cas- 2) C. Flaminius. Seit Ap. Claudius Caecus
siod. var. XII 18; 536 n. Chr.?), die an der voll- und bis auf die Gracchen, in den Zeiten der voll-

kommenen Beniitzbarkeit der StraBe, welche die endeten Herrschaft des Senats ist kaum ein be-

Hauptverbindung zwischen Kom und Eavenna war gabterer demokratischer Fuhrer gegen diese Herr-

(daher im Mittelalter vereinzelt via Ravennana 40 schaft in die Schranken getreten , als F. Die
genannt, vgl. Tomasetti Arehivio VI 175), leb- triimmerhafte Uberlieferung laBt noch erkennen,
haftes Interesse haben mufite (ein anderer Erlafi welch en heftigen Widerstand ihm die herrschende
Cassiod. var.XI12betrifft Mafiregeln zur Ffirderung Nobilitiit entgegensetzte, an deren Spitze damals
der Eeisenden). Die StraBe war sehr belebt (Tac. Q. Fabius Maximus stand; ihr kam es zugute,

hist. II 64. Iuven. 1, 61) und wird als wichtige daB F. dem furchtbarsten auswartigen Feinde
Marschlinie gegen Rom oft in der Kriegsgeschichte Roms erlag, und daB bald darauf aus ihrer Mitte

genannt (Tac. aim. Ill 9; hist. II 64. Ill 79. 82. der erste romische Historiker erstand. Seitdem
Hegesipp. I 22. lord. Get. XXX 155. Procop. bell. hat der Senat Jahrhunderte lang die geschicht-

Goth. II 11. IV 28 u. a.). Mangel der StraBe liche Cberlieferung beherrscht und seine Wider-
erwahnen Mart. IX 57 (salcbrae) und Claud, epist. 50 sacher mit dusteren Farben gemalt dem Urteil

ad Olybrium 8 (jaulverulenta). der Nachwelt preisgegehen. Vielleicht war F.

Zu beiden Seiten der StraBe zogen sich von der erste einer langen Eeihe, der von diesem

Kom her auf eine Strecke von einigen Millien Schicksal betroffen wurde; die Grundzuge der

Grabstatten mit monumentalem Schmuck, ahnlich Darstellung des Demagogen, der nur Unheil zu

wie an der Appischen StraBe oder der Via Latina stiften vennag, gehen auf Fabius Pictor zuruck;

usw. (CIL VI 2120 v. 16ff. cum ante has dies die spatere Annalistik hat die Schatten noch ver-

eoiugem et filium amiserim et pressus neces- starkt.

sitate corpora eorum fictili sareofago commen- F. war nicht in dem MaBe ein Homo novas

davenm, donique is locus, quern tmeram, aedi- wie Cato; denn die Fasti Cap. (und Acta triumph.),

ficarelur via Flaminia inter miliar(ia) II et III^60 die dessen GroBvater nicht kennen, nennen den

euntibus ab urbe parte laeva. Iuven. 1, 171. seinigen (Lueius), und daB sein Vater C. Flami-

Mart. VI 28, 4. XI 13. Stat. silv. II 1, 175). Am nius an dem politischen Leben teilnahm, ist die

ersten Meilenstein wurden an den Iden des Mirz Voraussetzung einer von ihm erzahlten Anekdote

die feriae Annae Perennae gefeiert (Fasti Vatic. (s. u.). Als Volkstribun setzte F. ein folgenreiches

CIL 12 242 XIV), beira nennten stand eine kaiser- Ackergesetz durch und begrttadete dadurch sein

liche Villa (Plin. n. h. XV 137). Wegen ihrer Ansehen beim Volke: der ager Pioenus et Qal-

Bedentung wurde far die Flaminia ein besonderer licus, der nach der VernichtsBiw der Senonen ver-

Verwaltungsbeamter der kaiserlichen Post bestellt 5det war, sollte unter rOnuscne Ansiedler auf-

a*yr r lanunius j; laJiuxuuB a^yo

geteilt werden. Von den erhaltenen Berichten

verurteilt Polyb. II 21, 7f. dieses Verfahren mit
grofier Scharfe als den Begina des Niedergangs

echten Rflmertums und als den unmittelbaren

AnlaB des grofien Keltenkrieges; Cicero (de inv.

II 52; acad. pr. H 13; Brut. 57 vgl. 77; Cato

11 [die drei letzteren Stellen aus derselben Quelle,

Atticus]) und Livius XXII 63, 2 berichten von

dem Kampf des beredten Tribunen gegen den

Mommsen R. G. I 556, vgl. Neumann Zeit-

alter der pun. Eriege 232), sah sich F. zum Karapf
gezwungen; doch die zweckmaBigen Anordnungen
der ihm untergebenen Kriegstribune und die

heldenmutige Tapferkeit der Soldaten, die nur
Sieg oder Untergang vor Augen hatten , machte
alle Fehler seiner Fuhrung wett, und mit der

einen groBen Feldschlacht war der ganze Krieg
entschieden. Livius, in Anspielungen der erhal-

widerstrebenden Senat; in Ciceros Jugend (de iuv. lOtenen Biicher und in spateren Auszugen und Be-

ll 52) wurde die Uberlieferung, daB auch der

Vater des F. zu den Gegnern des Antrags ge-

hOrte, zu der rhetorischen Controversia verwendet,

ob die patria potestas der tribunieia potestas

uberlegen sei oder nicht, und von den Ehetoren

haben die Annalisten die ausgeschmiickte Er-

zahlung iibernommen, wie der Vater den Sohn

in einer Versammlung der Plebs am Reden ge-

hindert habe (Val. Mas. V 4, 5 jedenfalls aus Liv.

;

arbeitungen, hat seinerseits fast nur das Politische

beachtet: infolge von Prodigien wurde die Wahl
der Consuln nachtraglich gepruft und angefoch-

ten; die Consuln wurden zui Rvickkehr nach Rom
und zur Niederlegung des Amtes aufgefordert

;

aber F. lieB das Schreiben des Senats uneroffnet

bis nach der Schlacht, erklarte dann durch seinen

Sieg sich fiir legitimiert und die Eedenken fur

widerlegt und fuhrte den Feldzug zu Ende (Liv.

Dionys. II 26, 5 ohne Namen des F.). Der An- 20 XXI 63, 2. 7. 12. XXII 3, 4. 13. 6, 3. XXIII
trag des F. (auch erwahnt bei Cato orig. frg. II

10 Jordan aus Varro r. r. I 2, 7 u. a.) wurde

nach Polyb. a. O. im J. 522 = 232 eingebracht;

nach Cicero (Cato 11, vgl. acad. pr. II 13) fallt

dagegen das Trihunat ins J. 526 = 228; man
kann zugeben, dafi sich die ganze Ackerverteilung

bis zu dem letzteren Jahre hingezogen haben
mag (so zuletzt Nissen Ital. Landesk. II 377, 1),

und man kann auch an dem Widerstande des

14, 4. Flor. I 20, 4. Oros. IV 13, 14. Plut. Marc.

4, 2—5, vgl. 6, 1; Fab. 2, 3. Zonar. VIII 20; s.

noch Sil. Ital. IV 704-706. V 107—113. 649L,

vgl. Mommsen St.-R I 629, 3. in 365). Gegen
den Willen des Senats, der ihn fur seinen LV
gehorsam zur Rechenschaft ziehen wollte, und
mit Zustimniung des Volke s feierte er einen

Triumph (Acta triumph. Liv. Plut. Zonar. Sil.

Ital. V 653f.). Zur Eekonstruktion des Liviani-

Fabius gegen das Gesetz festhalten (Cic. a. O.), 30 schen Berichts sind verschiedene , nicht immer
aber fiir das Volkstribunat des F. ist dennoch das

erstere Jahr als das besser bezeugte festzuhalten

(Mommsen E. Forsch. II 401, 23, vgl. Herm.
XL 86f.). Im J. 527 = 227 wurden zum ersten-

mal vier Praetoren statt der bisherigen zwei ge-

wahlt, und zwar die beiden neuen fiir die Ver-

waltung der uberseeischen Provinzen Sizilien und
Sardinien; einer der neugewahlten Praetoren dieses

Jahres war F., und er erhielt durchs Los Sizilien,

gleichmaBig iiberlieferte Einzelheiten zu verwer-

ten: die groBe Zahl der gefallenen Feinde, die

Menge der gemachten Beute, deren Verteilung

an die Soldaten und Verwendung zu Weihge-
schenken, die Verwiistung des feindlichen Gebiets,

die Anwendung von mancherlei Listen im Kampf,
das Ubergewicht des F. tiber seinen Kollegen und
dessen Zug gegen die Ligurer. Wahrscheinlich

533 — 221 wurde F. Magister equitum seines

so daB er die Liste der Statthalter der Insel er- 40 politischen Gegners, des Dictators Q. Fabius Maxi-

offnet (Solin. 5, 1 p. 48, 2 Momms.2, vgl. Liv. ep.

XX. XXXIII 42, 8. Digest. I 2, 2, 32; die richtige

Verbindung dieser Zeugnisse zuerst bei Pighius
vgl. Mommsen St.-R. II 198, 2 u. a.)- Als Con-

sul I im J. 531 = 223 (Fasti Cap. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Cassiod.) hatte F. mit seinem

Amtsgenossen P. Furius Philus den Krieg gegen
die Kelten in Oberitalien zu fiihren, woriiber in

der Hauptsache zwei Berichte vorliegen, die sich

mus, aber wieder fuhrten kleinliche religiose Be-

denken zu einer Verwerfung dieser Wahl (Val.

Max. I 5, 5; vgl. Plin. n. h. VIII 223. Plut.

Marc. 5, 5; o. S. 1816). Dafur gelangte er im
folgendeu J. 534 = 220 zur Censur (Liv. ep. XX
und frg. bei Cassiod. XXIII 22, 3. 23, 3. 5. XXIV
11, 7. Plin. n. h. XXXV 197) gemeinsam mit

einem Gliede des der Plebs geneigtesten Patricier-

geschlechts der Aemilier (o. Bd. I S. 5751). Leider

gegenseitig erganzen und beide dem F. abgeneigt 50 gibt die bier besonders hickenhafte Tradition kein

sind, so daB sie in letzter Linie auf einen ein-

zigen, den des Zeitgenossen Fabius Pictor, zuruck-

gehen diirften. Polybios, der die Keltenkriege

dieser Zeit nach Fabius erzahlt, berucksichtigt

nur das Militarische (II 32, 1-33, 9): die Romer
uberschritten den Po und fielen in das Gebiet
der Insubrer ein, gerieten aber hier sofort in

solche Bedrangnis, da6 sie nur durch AbschluB
eines Vertrags freien Abzug erlangen konnten.

klares Bild von der grofien Bedeutung dieser

Censur, die sich vielleicht der des Ap. Claudius

Caecus zur Seite stellen liefi. Denn trotz der

Bedenken Kublers (o. Bd. Ill S. 1956) erscheint

es noch immer sehr moglich, daB F. eine Reform
der ganzen Centurienverfassung vorgenommen (vgl.

Mommsen St.-R. Ill 270f. 281. 436) und dabei

auch die Frage des Stimmrechts der Freigelassenen

neu geregelt hat (Liv. ep. XX). DaB er in der

F. fuhrte sie zunachst in das Gebiet der Ceno- 60 innern Politik keineswegs nur die agrarischen

manen, bot diese znr Teilnahme an dem Kriege
'-'--

. * . / at^— ». t> n T 110*1

auf nnd ruckte von nenem ins Land der Insubrer

ein. Aber jetzt boten diese ihre ganze gewaltige

Macht auf, nnd die keltischen Bandesgenossen

der ROmer erschienen so unzuveTlissig, dafi man
sich lieber wieder von ihnen trennte; in gerade-

zu verzweifelter Lage, mit dem Rflcken gegen

einen FluB an^estellt, Termotticb den Ollins (so

P»nly-WlB8ow« VI

Interessen vertrat (so Nitzsch R. G. I 153ff.),

sondern auch die der Gewerbetreibenden beachtete,

zeigt sein Eintreten fur eine lex MetUia de ful-

lonibus wahrend der Censur (Plin. n. h. XXXV
197). Wie Appius brachte anch er dnrch zwei

beruhmte Bauten seinen Namen auf die Nach-
welt (Liv. a. O. Cassiod. Fast ep. 89), die nach
Ariminum fuhrende Via Flaminia (S. 2493£), das

79
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Gegensttick zur Appia, und den mit der Aqua
Appia vergleichbaren Circus Flaminius (o. Bd. Ill
S. 2580); sogar die Anlage eines an dei StraBe
gelegenen Ortes Forum Flamini (Fest. ep. 84, a,

d.) hat ihr Vorbild an der Griindung von Forum
Appii (ungenaue Angabcn uber den Erbauer jener
Werke bei Strab. V 217 [vgl. Nr. 3] und Plut.
quaest Rom. 66). Aus den folgenden Jahren ist

nur eine Nachricht uber F. iiberliefert, die jedock
sehr charakteristiscli ist, dafi er allein von alien 10
Senatoren die bekannte und folgenreiche Lex
Claudia unterstutzte, die den Senatoren jede Be-
teiligung am Seehandel untersagte (Liv. XXI 63,
3f.). Es ist gewifi richtig, daB dadurch der Hafi
der Nobilitat gegen F. ebenso gesteigert wurde,
wie seine Beliebtheit beim Volke, und daB diese3
darum nach den ersten von Hannibal erlittenen
NIederlagen am Ticinus und an der Trebia ihm
seine Blicke und Hoffnuugen zuwandte (Liv. a.

0.), so daB er fur 537 = 217 zum zweitenmal20
mit Cn. Servilius zum Consul gewahlt wurde
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chton. Pasch. Cic.

acad. pr. II 13. Liv. XXI 15, 6. 57, 4. XXIV
44, 2. XXVII 6, 7. 33, 8. Cassiod. u. a.; uber ein

Geset2 des F. aus diesem Jalir bei Fest, 347 s.

o. S. 1819). Aus der Fiille des Stoffes, der fur
die kurze Zeit seines zweiten Consulats vorliegt,

und der Untersucbungen, die sich namentlich mit
den quellenkritischen und den militarischen und
topographischen Fragen befassen, kann hier nur 30
weniges berausgehoben werden, was die Person-
lichkeit des F. angeht. Uber die Ereignisse bis zu
dem Zusammentreffen des F. mit Hannibal nach
dessen beruhrnten. Ubergang uber den Appennin
(vgl. dazu Jung Wien. Stud. XXIV 152ff. 313ff.)

scheinen zwei ganz verschiedene Berichte existiert

zu haben: der eine liegt namentlich bei Polybios
vor (III 75, 5-8. 77, If. 80, If.): beide Consult!
ordnen gemeinsam umfassende Riistungen an, be-
stimmen als Sammelplatze ftir ihre Armeen Ar-40
retium und Ariminum und nebmen im Beginn
des Frtihjahrs hier ihre Stellung, F. an dem ersten
und Servilius an dem zweiten Punkt, so daB sich

der in Etrurien einbrechende Feind zuerst dem
F. gegeniiber sieht. Hier sind wieder nur die

militarischen Verhaltnisse beriicksichtigt, wahrend
bei Livius die politischen und religiOsen im Vorder-
grunde stehen. Nach ihm (XXI 63, 1—15, vgl.

XXII 1, 5—7) entbietet namlich F. die ihm be-
stimmten Truppen, besonders die an der Trebia 50
geschlagenen und noch bei Placentia stehenden,
nach Ariminum und auf den Tag seines Amts-
antritts, die Iden des Marz, denn er furchtet,

unter religiosen Vorwanden in Rom festgehalten
zu werden, will deshalb das Consulat in der Pro-
Yin z antreten und reist vor dem Termin heim-
lich dorthin ab; in Rom herrscht dariiber grofie
Emporung, der Senat schickt Boten, um F. zu-
ruckzuholen, aber dieser beharrt bei seinem Vor-
haben , ubernimmt das Imperium in Ariminum qq
und fuhrt sein Heer erst von dort nach Arretium

.

In Zusammenhang mit dieser Erzahlung stehen
die schlimmen , warnenden Vorzeichen , die dem
F. nach Livius zu teil werden: in Ariminum beim
ersten Opfer am Tage des Amtsantritts entsprmgt
das schon verwundete Opfertier (XXI 63, 13f.);
in Arretium beim Aufbruch zum Kampf bricht
das Pferd, das F. besteigen will, unter ihm zu-

sammen, und steckt das Feldzeichen, das der
Fahnentrager erheben will, so fest im Boden,
daB es herausgegraben werden mufi (XXII 3, 11
—13). Das zweite dieser drei Prodigien erzahlt
Plut. Fab. 3, 1, indem er offenbar Rom als Schau-
platz ansieht; das zweite und dritte (nebst zwei
anderen, von denen das augurium pullarium nur
hier) erzahlt Cicero de div. I 77f. (vgl. II 21. 67,
71 ;

nat. deor. II S) nach Coelius Antipater (frg. 2(\
vgl. 19 Peter) mit der Orts- und Zeitangabe:
cum Arretium versus eastra movisset. In Ver-
bindung mit der Livianischen Darstellung ist aber
auch die des Zonar. VIII 25 zu setzen: beide
Consuln gemeinsam wollen Hannibal in Ober-
italien angreifen; er tauscht sie aber und zieht
eilig und heimlich mit seiner Hauptmacht uber
den Appennin nach Arretium, worauf sie sich
trennen, F. den Hannibal verfolgt, Servilius dessen
Bundesgenossen, die abgefallenen Kelten, beschaf-
tigen will. In eingehender Darlcgung hat Hess el-

barth (Histor.-krit. Untersuch. zur dritteu Dekade
des Liv. 284f£) aus diesen verschiedenen Berlchten
den des Coelius rekonstruiert, den Livius abge-
andert hat, weil er ihn mit dem Polybianischen
ausgleichen wollte, und Plutarch, weil es ihm auf
dramatisehe Gestaltung ankam. Nach Coelius
hatte F. sein Amt in Ariminum angetreten; dort
ware Servilius zu ihm gestofien, und von dort
gingen beide zusammen nordwarts vor; auf die

Kunde, daB Hannibal bereits den Appennin iiber-

schritten babe, hatten sie sich getrennt und F.
ware unter ungiinstigen Vorzeichen von Ariminum
nach Arretium aufgebrochen. Demnacli haben
Polybios und Coelius den ganzen Kriegsplan der
Romer und den Beginn seiner Ausfiihrung so vollig
verschieden dargestellt, daB ihre Berichte un-
vereinbar sind, und die Anerkennung des einen
die Verwerfung des andern bedingt; natiirlich

wird man den Polybianischen annehmen und den
Coelianischen verwerfen , wobei auch eine solche
Einzelheit wie der Amtsantritt des F. in Arimi-
num fallt. Es ist sehr mdglich, daB Coelius, der
bei der Beschrankung seines Werkes auf den
Hannibalischen Krieg das erste Consulat des F.
nicht zu behandeln hatte, sich diesen dankbaren
Gegenstand nicht ganz entgehen lassen wollte
und deshalb den Konflikt zwischen Consul und
Senat im wesentlichen aus dem ersten Consulat
in das zweite ubertrug. JEtwas anders stent es
mit den Prodigien, denn nicht ohne Grund ist

das J. 537 = 217 ein Epochenjahr in der Ge*
schichte der rOmischen Religion (vgl. Wis sow a
Religion u. Kultus der ROmer 54; o. S. 1819).
Fur diese Seite der Sache hatte Polybios durch-
aus keinen Sinn (vgl. XXXVII 9, 4 u. a.); darum
lieB er solche Dinge weg, auch wenn er sie in

den Quellen fand, und das ist hier der Fall. F.

und Fabius Masimus nahmen den entgegenge-
setzten Standpunkt auch der Staatsreligion gegen-
iiber ein, schon darum, weil sie fQr Fabius eine

gegebene Waffe war, urn F. zu bekampfen. Die
Hervorhebung dieses Gegensatzes ist ein alter und
echter Zug in der Tradition (besonders bei Liv.
XXII 9, 7, vgl. auch 39, 6. 42, 9), der gewiB schon
von Fabius Pictor verewigt wurde; darum hat
sich der Nachwelt diese von Polybios absichtlich
nicht beachtete Auffassung so fest eine
daB F. der Verachter der Gfltter und ihrer I
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von ihnen gestraft worden sei, und mit ihm das
rOmische Volk (vgl. aufier den angeiuhrten Be-
legen noch Ovid. fast. VI 763—768. Val. Max.
I 6, 6. Flor. I 22, 14. Mimic. Pel. 7, 4, vgl. 26, 2.

SiL Ital. IV 707. V 590.; uber die Prodigien,
die vorhergegangen waren, Liv. XXI 62, 1—11.
XXII 1, 8—20. Val. Mas. I 6, 5 b. Oros. IV 15, 1.

Plut. Fab. 2, 2. Dio frg. 56, 8, vgl. Zonar. VIII
22 E.; uber das Erdbeben wahrend der Schlacht

am Trasimenus Coelius bei Cic. div. I 78. Liv. 10
XXII 5, 8. Plin. n. h. II 200. 241. Oros. IV
15, 6. Plut. Fab. 8, 2. Zonar. VIII 25. Sil. Ital.

V 611—626). Nachdem Hannibal und F. bei

Arretium einander nahe gekommen waren, voll-

zog sich die weitere Entwicklung sehr schnell.

Hannibal war tiber die Personlichkeit und Partei-

stellung des Gegners gut unterrichtet und konnte
damit rechnen ; das wird von Polybios III 80, 3ff.

sehr grundlich erOrtert, nicht ohne Einseitigkeit

mut ehren und liefi die Leiche suchen, um sie

zu bestatten, doch wurde sie nicht gefunden (Liv.

XXII 7, 5. Val. Max. I 6, 6. Plut); auch dies

gehOrt zu der tlberlieferung , die den Verachter
der Getter seine verdiente Strafe finden lafit. Als
Demagog hat F. einen Platz in der Geschichte
der rdmischen Beredsamkeit bei Cic. Brut. 57, 77
erhalten, ohne daB den Spateren etwas von seinen
Reden bekannt war (vgl. Quintil. inst. or. II 16, 5).

3) C. Flaminius, Sohn von Nr. 2 (G. f. G.

nepos Fasti Cap.), war 544 = 210 Quaestor des
P. Scipio in Spanien (Liv. XXVI 47, 8. 49, 10),

aber erst 558 = 196 curulischer Aedil und gab
als solcher eine groBe Getreidesendung zu billigem
Preise an das Volk ab, die aus Sizilien ihm und
seinem Vater, dem ersten Statthalter der Insel,

zu Ehren geliefert worden war (Liv. XXXIII 42,

8). 561 — 193 erhielt er als Praetor Hispania
citerior und veranstaltete bedeutende Rustung-en.

wiesen sich als richtig; die Verheerung romischen
Oebietes ruhig mitanzusehen, crtrug F. nicht,

sondern beschloB, ihr durch eine Schlacht ein

Ende zu machen, ohne seinen Kollegen zu er-

warten (Polyb. LTI 82, Iff. Liv. XXII 3, 6ff.

-Oros. IV 15, 4. Appian. Hann. 9). Auch hier

sind ubrigens F. und Fabius von den rOmischen

tfbertreibunge

des Valerius Antias). Er nahm eine Stadt der
Oretaner ein und lieferte auch im Winter eine

Anzahl von Gefechten mit wechselndem Erfolg
(Liv. XXXV 7, 7. Oros. IV 20, 19): das Kom-
mando wurde ihm in den drei nachsten Jahren
regelmaBig prorogiert, und er errang auch weiter-

hin einige Erfolge (Liv. XXXV 20, 11. 22, 5.

Historikern als Gegenstiicke gezeichnet worden, 30 XXXVI 2, 9. XXXVII 2, 11). Als Consul im
denn die Situation des Feldherrn, vor dessen Augen
die Punier sengen und rauben, kehrt bei beiden
wieder (vgl. Liv. XXII 14, 3ff. u. a.) ; die Unbe-
sonnenheit, mit der sich F. von Hannibal in die

Falle locken liefi, hat natiirlich ilberhaupt ihr

Gegenbild an der Bedachtsamkeit seines Nach-
folgers Fabius (vgl. Liv. XXII 12, 5. 18, 9. 25,

12. 39, 6. 44, 5). Nach Ovid, fast, AT 767f. war
der Tag der Katastrophe des F. der 23. Juni

J. 567 = 187 (Fasti Cap. Idat. Liv. XXXVLTI
42, 2. Cassiod. Zonar. IX 21 ; falsch Flaminino
Chronogr. Clrron. Pasch.; L. Flaminius Val.

Mas. VI 6, 3) verteidigte er den Aetolersieger

M. Fulvius Nobilior, mit dem er Aedilitat und
Praetur gemeinsam verwaltet hatte, gegen die An-
griffe seines jetzigen Amtsgenossen M. Aemilius
Lepidus (Liv. XXXVIII 43, 8ff.). Beide Consuln
hatten gegen ihren Willen Ligurien zur Provinz

(etwa Mitte April) und gait seitdem als ein dies 40 erhalten (ebd. 42, 8—12); wegen Krankheit ging
rrfii.-Y lrftTTnTl Hlxi S+flinl-olnnnftl* it Tin** ninli4n \rrlnnmi T? j-wxTlJ- -.-.-..m TT AJl-^i _ V i ^£ .1 * _ T71_* i _ J. ^ _ /4"i\ater, wovon die Steinkalender aber nichts wissen.

In wenigen friihen Morgenstunden wurde das
ganze Hecr des F. am Nordufer des Trasimeni-
schen Sees zwischen den vom Feinde heimlich
besetzten Hohen und Engpiissen eingeschlossen,

angegriffen und vernichtet. ,Das Verstandnis der
Schlacht bietet keine Schwierigkeit' (Nissen
Ital. Landesk. II 320); von den zahlreichen
rnodernen Arbeiten seien nur die grundlegende

F. spat zum Heere ab, unterwarf die Friniaten (?)

im siidlichen Ligurien, uberstieg den Appennin
und bezwang auch die an dessen Westseite woh-
nenden Apuaner, kehrte zu den Wahlen nach
Rom zuriick und iibergab im Anfang des folgen-

den Jahres sein Heer seinem Nachfolger (Liv.

XXXVin 44, 3. 8. XXXIX 2, 1—6. 6, 1, 20, 2).

Die Angabe Strabons V 217, dafi F. die Via
Flaminia erbaute und sein Amtsgenosse die Via

Nissens {Rh. Mus. XXII 580ff.) und die ncuesten 50 Aemilia , hat wohl die richtige Grundlage, daB
von Fuchs (Wien. Stud. XXVI 118ff.) und Reus

s

{Klio VI 226ff.) erwahnt; iiber das Verhaltnis der
Hauptberichte (Polyb. Ill 82, 7—84, 15, vgl. XV
11, 8. Liv. XXII 3, 7—7, 5) zueinander vgl. z.

B. die von Sanders (Quellenkontamination im
21. und 22. Buche des Livius [Berl. 1898] 121ff.).

Wie die Seinigen, so kampfte auch F. personlich
mit verzweifelter Tapferkeit und fiel von der
Hand eines Kelten, der ihn erkannte (Polyb. IIT

F. das Werk seines Vaters wiederherstellte , als

Aemilius seine Weiterfuhrung in Angriff nahm

;

es mag damit auch noch zusammenhangen , dafi

F. als einer der Triumvirn die Griindung der

wichtigen Kolonie Aquileia in den J. 571 = 183
bis 573 = 181 leitete (Liv. XXXIX 55, 6. XL
34, 3). -

4) C. Flaminius und M. Plaetorius verwalteten

687 = 67 die curulische Aedilitat und leiteten

84, 6, vgl. 106, 2. Liv. XXII 6, 1-4, vgl. XXIII 60 im folgenden Jahr 688 = 66 einzelne Abteilungen
45. 8. XXVI 2, 14. XXVn 6, 7. Fasti Cap. Coel.
bei Cic. nat. deor. II 8; div. I 77; Brut. 57.
Nep. Harm. 4, 3. Fest ep. 89. Frontin. strat. II

5, 24. Flor. I 22, 13. Eutrop. HI 9, 2f. Oros. IV
15, 2—6. Auct de vir. ill. 42, 4. 51, 1. Ampel.
28, 4. 46, 5. Ovid. a. O. SiL Ital. V 376ff. 517ff.

«44ff. Plut. Fab. 3, 3f. Appian. Harm. 8—10.
Zonar. VIII 25). Hannibal wollte seinen Helden-

der quaestio inter stearios (Cic. Cluent 126. 147,

vgl. Mommsen St-R. II 588, 2; Strafr. 206.

648, 3; s. auch Holzl Fasti praetorii 30f.). Viel-

leicht derselbe C. Flaminius nahm Ende 691 = 63
den aus Rom geflnchteten Catilina fm- wenige
Tage in agro Arretino auf (Sail. Cat 36, 1).

5) T. Flaminius. Poseidonios bei Strab. VI
277 berictatet fiber vulkanische Erseheinungen auf
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den Liparischen Inseln, die xaza zrpr iavrov pvijfitjv monia in dem heutigen Flagogna onfern des Tag-
vorgekommen waren, u. a. : xbv de rfjs SixsXias liamento zu erkennen geglaubt; danach auch
<stQaxr)ybv Titov ^Xafihiov SrjX&om xfj ovyxX^rq> Kiepert Formae orbis antiqui XXILT. Tiel
xtX. Die Eruption wird gewShnlich fur die des ansprechender Detlefsen Herm. XXI 544f., der
J. 628 = 126 (Plin. n. h. II 203. Obseq. 29) Ptolem. Ill 1, 28 heranzieht; dieser weist dea
und der Praetor fiir den Consul von 631 = 123 Belunern Tier Orte zu, Vaunia oder Vannia, Car-
T. Quinctius Flamininus gehalten (vgl. Klein Ver- raca, Bretina und Anaunium. Vannia, Carraca.
waltungsbeamte53.NissenItal.Landesk.I250f.). entsprachen den Vanienses, Cariei, welche somit
Holm Gesch. Siciliens III 521 halt dagegen den im rechtsseitigen Etschgebiet zu suchen waren-
Ausbruch fiir den urns J. 664 = 90 erfolgten 10 Vgl. aber auch Flanona. [Weiss.]
(sociali bello Plin. n. h. II 238) und den Statt- Flanaticus sinus s. Flan on a.

baiter fur einen unbekannten Mann. Indes seine Flania vicus, im Gebiet von Veleia, CIL.
Auffassung der Zeitangabe bei Poseidonios ist zu XI 1147 n 56. [Weiss.]
eng, und das Praenomen T> paBt besser fiir einen Flanona, wie der Name (Mommsen CIL III
Quinctier, so dafi jene Ansicht trotz der dabei p. 389. H. Kiepert Lehrbuch der alten Geo-
gefordeiten leichten Textanderung $iafuvZvw den grapbie 361,4. P. Kretschmer Einleitung in
Vorzug verdient. die Geschichte der griech. Sprache 268), die epi-

6) L. Flaminifus) Cilo, als Mtinzmeister ran chorischen Kulte (lea [CIL III 3031] und Iria
644 = 110 (Mommsen Miinzw. 5421 nr. 142), [CIL III 3032. 3033]) und Personennamen (CIL
wohl der Grofivater Ton Nr. 7. 20 III 3038 [vgl. n. 10 062}. 3040 [p. 2171]. 3042

7) L. Flaminius Cbilo, Mitglied des ersten [n. 10 063]) erweisen, eine bereits vorremische-
Collegiums von Quattuorviri monetales im J. 709 Ansiedlung auf isolierter Hohe an einer Einhuch-
= 45, anscheinend nach kurzer Zeit durch einen tung des nach ihr benannten sinus Flanatieus
andern ersetzt (Mommsen Munzw. 652, vgl. 658. (Plin. n. h. Ill 139 Flanates a quibus sinus
v. Sallet Comment. Mommsenianae 85—88, vgl. -nominator. 129 normulli in Flanaticum sinum
auchM. v. Voigt Philol. LXIV 343,12). Wahr- lapudiam promovere. Tab. Peut. Port. Plana-
scheinlich derselbe P. bewarb sieb im Sommer tieus [daraus Geogr. Rav. 393, 7 Plianas ?]. Ar-
710 = 44 um eine durch Todesfall freigewordene temidor. bei Stepb. Byz. s. Mdvoov: /xeta dk zrjv

Stelle im Collegium der Volkstribunen mit Oc- "Mcoov Xi/utjv kozt <PXava>v xal noiis QXavoiv, xal
tavians Unterstutzung (Appian. bell. civ. I 120), 30 nag 6 xoXtios oviog &Xavon>ix6g xaXstrai), der seit

doch blieb die Stelle unbesetzt. Unsicher ist es, dem 9. Jhdt. Quarnarii eulfus (C. Jirecek Die
ob der mit Cicero und Toranius befreundete Cilo Romanen in den Stadten Dalmatiens wahrend de&
(ad fam. VI 20, 1 vom J. 709 = 45) und der bei Mittelalters 65) ,

jetzt Quarnero heiBt. Gegen-
den Proskriptionen von 711 = 43 getotete Senator wartig das istrische Stadtchen Fianona, slaw.
KikXcov (Appian. bell. ciy. IV 117) mit F. iden- Plomin. ITrspriinglich vielleicht Vorort eines Gauesr

tisch sind; das lefcztere ist kaum anzunehmen. den die Stamme der Flamonienses Vanienses et

8) Flaminius Fiamma (beide Namen Cic. ad ali eognomine Carici (Plin. Ill 130. C. Patsch
Att. XII 52, 1. XIV 16, 4), in Briefen Ciceros an Die Lika in rom. Zeit 26. C. G. Brandis o.

Atticus (a. O. und XIV 17, 6. XV 2, 4) und an Bd. IV S. 2121; anders D. Detlefsen Hermes
Tiro (fam. XVI 24, 1) aus den J. 709 = 45 und 40 XXI 545) bildeten, erhielt das oppidum F. gleicb
710 = 44 als Schuldner Ciceros genannt. Viel- zu Beginn der Kaiserzeit des iu$ Italicum (Plin.

leieht der Flamma, der nach der Niederlage des III 139. 140) und gehorte zu dem dalmatinischen
C. Curio in Afrika im August 705 = 49 mit den eonventus Scardonitanus (Plin. Ill 139 , vgl.

von ihm gefuhrten Schiffen eiligst geflohen war Ptolem. II 16, 2). Eine Rolle spielte F. bei der
(Appian. bell. civ. II 187, nicbt erwahnt bei Caes. hier erfolgten Enthauptung des Caesars Constan-
bell. civ. II 43, Iff.). tius Gallus gegen Ende des J. 354 (vgl. die Stellen

9) Cuspidius Flaminius Severus s. o. Bd. IV bei Seeck o. Bd. IV S. 1099). Von den Wiirden-

S. 1894f. tragern der Stadt sind nur ein decurio (CIL III

10) Flaminia, Gemahlin des P. Valerius Tria- 1940) und ein curator reipublieae (CIL V 60)
rius, der im Mithridatischen Krieg gekampft hatte, 50 bekannt. Unter den Bflrgern treten. die AquUlii
und Mutter des gleichnamigen Anklagers des M. hervor (CIL III 1940. 3032. 3036—3038 [vgl.

Scaurus, im J. 700 = 54 noch am Leben (Ascon. n. 10 062]). Die Stadt unterhielt Verbindungen
Scaur, p. 17). mit Pola (CIL V 60) und Salona (CIL III 1940).

11) Flaminia, Tocbter eines Lucius und Ge- Sie stellte im 2. Jhdt. Praetorianer (CIL VI 209
mahlin eines M. Caecilius M. f. Cornutus in spat- = Dessau 2097, vgL O. Bonn Cber die Heimat
republikanischer oder Augusteischer Zeit (Not. d. der Praetorianer 21 ; wahrscheinlich ist auch CLL
scavi 1907, 7). Der Vater konnte einer der L. IE 1940 eoh. V [pr.] zu erganzen). tber Archi-
CMlones (Nr. 7 oder dessen Vater) und der Gatte tekturreste in F. vgl. Nowotny-Sticotti Arch.-
einer der o. Bd. LH S. 1200 genannten Manner epigr. Mitt. XLX 177f.; uber Skulpturfragmente-
(Nr. 45. 46) sein. [Munzer.] 60 R. Weifihaupl Mitt der Zentralkommisaion

Flftmma s. Anton ins Nr. 57, Flaminius 1896, 48; uber Ziegelfunde aufler CIL DH Instru-
Nr. 8, Occius und Porcius. mentum Patsch Wissensch. Mitt. IX 291ff.

Flamonienses. Plinius n. h. Ill 130 (vgl. [Patsch.]

Detlefsens Auegabe der geographischen Bftcher, Flatansis oder Flautasis, beim Geogr. Bar.
Quellen und Forschnngen, herausgeg. t. Sieglin 204, 19 dakischer NebenfluB der Donan, TgL lord.

IX) zahlt in der 10. itelischen Region (Venetia Get. 62, 12 Flutausis, Nach Mommsena adn.
et Hutria) Flamonienses Vanienses et ali cog- zu letzterer Stelle und C. G. Brandia o, Bd. IV
nomine Oarici anf. Clttver Italia 167 hat Fla- S. 1969 ans fU'umen) Aluta Yerdeiht j C. Schuch-
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h ard t Arch.-epigr. Mitt. IX 225 ,45 nimmt hingegen
«ine Verschreibung aus ffierasus an. [Patsch.]

Flavia, Beiname von Gemeinden, welche von
den Flaviern Vespasian, Titus und Domitian und
Flavins Valerius Constantinus konstituiert oder
im Rang erhflht worden sind. Zusammenstellung
•der Gemeinden bei J. Assmann De coloniis op-

(Nr. 152—154. 268), Flavins (Nr. 91), Iulins,
lunius, Postumius und Tampius.

2) Praefectus praetorio unter Severus Alexan-

der zugleich mit (Geminius) Chrestus (vgl. Hist-

aug. Alex. 19, 1), und zwar,.da zugleich mit

Elagabal auch die Praefecten getfltet warden (Dio

ep. LXXIX 21, 1), gleicb zu Beginn von Alexan-
pidisque Eomanis, quibus imperatoria nomina vel ders Alleinherrscbaft, im J, 222 n. Chr, Sie fielen

<;ognomina imposita sunt, Jenenser Dissert. 1905. beide den Umtrieben der Kaiserin-Mutter Iulia

In der spateren Kaiserzeit erscheint ferner Flavia 10 Mamaea zum Opfer, die die Einsetzung des be-

als sogenannte ,MiUtartribus' an Stelle einer der riihmten Juristen Domitius Ulpianus als iiber-

35 eigentlichen Tribus, die mit der Zeit ihre ur- geordneten Mitpraefecten veranlafite. Eine Sol-

jspriinglicbe Bedeutung verloren haben und zur datenverschwOrung , die sich gegen diesen unbe-
blofien Formsache erstarrt sind, z. B. CIL VI liebten Befehlsbaber richtete, wurde zum AnlaB
3884. 32523 usw., s. o. unteT Aelia. [Weiss.] genommen, F. und seinen Kollegen als deren TJr-

FLaria Angnsta, Stadt des diesseitigen Hispa- heber hinzurichten, Zosim. I 11, 2; hingegen be-

niens, nur genannt in der Inschrift von Tarraco zeichnet Dio ep. LXXX 2, 2 (= Zonar. XII 15
eines L. Aupdius Masculi ffiliusj Celer Ma~ p. 120 Dind. LII) Ulpian als denjenigen, der die

seulinus Quir(ina) Flaviaugmtanus, designierten teiden Praefecten toten liefi, um ihre Stelle ein-

Flamen der diesseitigen Provinz (CIL II 4196). 20 zunehmen; spatestens im J. 223 n. Chr., da wir
Von Aquae Fiaviae, Flaviobriga, Flaviolambris, dann schon L. Domitius Honoratns als Garde-
Flavionavia, samtlich Stadten derselben Provinz, praefecten kenn en, s. Domitius Nr. 62. [Stein.]

die ihren Namen und wahrscheinlich das lati- 3) s. Charisios Nr. 8.

nische Kecht dem Vespasian verdankten (worauf 4) M. Cocceius Anicius Faustus Flavianus s.

auch die Tribus Quirina ftibrt), ist es nicht be- Bd. I S. 2199, 32.
kannt, daB sie den Namen Augusta gefuhrt haben. 5) Flavius Flavianus, vtr perfeetissimus, prae-
Sie ist also fiir verschieden von ihnen zu halten

;

ses promnciae Numidiae ex comiculario prae-
ihre Lage ist ganz unbekannt. [Hubner.] fectorum praetorio im J. 285, CIL VIII 4325.

Flariacum, als zweifelhafter Ortsname ange- 6) Praeses Palaestinae im J. 303, eroffnete dort
fiihrt im Index von Brambachs CIRh. p. 384. 30 die DiocletianischeChristenverfolgung(Euseb. mart.
Gegen einen solchen kelto - rOmischen Ortsnamen Palaest. prooem. 1. Bedjan I 206). Er konnte
ware an sich nichts einzuwenden (vgl. Holder mit dem Folgenden identisch sein.

Altkelt. Sprachschatz s. Flaviacus), aber die Les- 7) lunius Flavianus, Praefectus urbis Romae
art der betreffenden Inschrift (Brambach 1918, unter Maxentius vom 28. Oktober 311 bis zum
jetzt im Museum zu Colmar) ist an der fraglichen 8. Februar 312, Mommsen Chron. min. I 67.
Stelle ganz unsicher. Denn die Inschrift ist, wie 8) Beamter in Africa im J. 313, Cod. Theod.
die Untersuchung durch Zangemeister CIL XV 1, 1; vgl. Ztschr. f. Kechtsgesch. Roman.
XIII 5330 ergeben hat, in moderner Zeit (viel- Abt. X 208.
leieht schon im 16. Jhdt.) durch Nachhauen restau- 9) Septimius Flavianus, vir perfeetissimus,
rierfc worden, so daB der jetzt dastehende Text 40 praeses Mauretaniae Sitifensis im J. 315, Dessau
nur den Wert einer modernen Kopie hat. Zeile 6 695 = CLL VLTI 8477. 8476. 8713.
und 7 der Inschrift der rechten Seitenfiache kOnnte 10) Ulpius Flevianus, Consularis Aemiliae et
nach Zangemeister allenfalls gelautet haben Liguriae im J. 323, Cod, Theod. XI 16, 2.
usque v[il]l[ajm Flaviac[a]m (weniger wahr- 11) Proconsul Africae im J. 361, Cod. Theod.
scheinlich F/a2?wxcMm), aber dieseKonjekturbleibt XI 36, 14, wonacb Cod. Theod. VIII 5, 10 zu
unsicher. Statt Flaviaoam konnte auch Flavi korrigieren ist. An ihn scheint gerichtet Himer.
A . . . (Cognomen, z. B. Alcimi^) vermutet wer- eel. 36; vgl. Phot. cod. 165 p. 108 a 34. 40.
d*n - [Ihm.] 12) Illyrier, Praefectus Aegypti in den J. 364

Fiaviae, ein Kloster dicht bei Amaseia, Acta —366, Larsow Die Festbriefe des heil. Athana-
Sanct. 6. April, p. 561. [Ruge.] 50sius 41—43. E. Schwartz Nachr. d. Gott. Ges.

Flayiae arae s. Ara, Arae Nr. 10. d. Wiss. 1904, 352.
FlaTiales s. So dales Flavi ales. 13) L, Aemilius Metopius Flavianus, Consu-
Flaria Marci s. Falavi Marci. laris sexfascalis Numidiae zwiscben den 3, 379
Flariana. 1) Kastell an der Donau in Moesia und 383, CIL VIII 18328.

superior, Not. dign. or. XLI 3 = 13 euneus equi- 14) Virtus Nicomachus Flavianus (Dessau
turn promotorum, Flaiiana. 2947 = CIL VI 1782), Nicomachus Flavianus

2) Kastell an der Donau in Scythia (Dobru- (Dessau 2948 = CIL VI 1783. De Rossi Inscr.
dscha) bei Axiupolis (Hinok, Mommsen CIL LTI christ. urb. Romae 419—421. 1145), Nieomackus
p. 1351. 2328 91), Not. dign, or. XXXIX 3 = 20 senior (Apoll. Sid. VBI 3, 1 ; vgl. Macroh. Sat.
milites nauclarii, Flaviana. [Patsch.] 60 1 24, 24), sonat nur Flavianus genannt, Sohn

Flarianae, Kloster bei Mutalaske in Kappa- des Canusiners Volusius Vennstus (Macrob. Sat.
dokien, Vita Sabae ed. Cotelier Eccles. Graec. I 5, 13; vgl. CIL IX 329. Synun. «p. IV 7l,
Monumenta HI 223. [Ruge.] 1. Ammian. XXLH 1, 4. XXVIII 1, 24), von

Flavianensia castra s. ConstantiaNr. 7 dem er seinen Grundbesitz in Apulien geerbt
and vgl. v. Premerstein-Vulic Osterr. Jahresh. haben wird (Symm. ep. H 34, 1). Da Symma-
1901 fieibl. 134. [Patsch.] chus ihn inuner mit frater anredet, mnfi er mit

Flavianus. 1) s. Afran ins (Nr. 10), An- ihm verwandt oder verschwagert gewesen sein
nins (Nr. 44), Caeiins (Nr. 24), Claudius (vgl. Seeck Herm. XLI 533), Zwei Sohne von
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ihm werden erwahnt (Symm. ep. II 17. VI 12,

3. 20); der eine war Flavianus Nr. 15, der zweite

hiefi vielleicht nach dem Grofivater und war jener

Venustus, an den Symm, ep. IX 17 gerichtet ist.

F. starb 394 ungefahr als GOjahriger (Carm. Paris.

67), war also nm 334 geboren. Nachdem er vor-

her die senatorischen Munera der Quaestur und
der Praetur abgeleistet hatte und in das Colle-

gium der Pontifices aufgenommen war, wurde er

1) und der literarische Ruf, den er sich in den-

Jahren seiner Mufie erworben hatte. Vor allem.

gait er als Autoiitat in der Auguraldisziplin

(Macrob. Sat. I 24, 17) und jeder anderen Art
der Weissagekunst (Rufin. h. e. XI 33, Sozom.
VII 22). Macrobius, der ihm unter den Rednern
seiner Saturnalien einen hervorragenden Platz an-

weist (I 5, 13. 6, 4. 24, 17. 21. 24. 25. II 2^
4. 8, 2

;
VII 6, 1), lafitihn daher die theologi-

znm Consularis Siciliae ernannt (Dessau a. O.)10sche Weisheit des Vergil ausdeuten. Denn er
zu derselben Zeit, wo der altere Symmachus Prae-

fectus urbi war (Symm. ep. II 44), d. h. im J. 364
oder 365. Wahrscheinlich trug sein Heidentum
die Schuld, dafi er zu seinem zweiten Amte, dem
Vicariat Ton Africa (Dessau a. 0.; vgl. Symm.
ep. II 63), erst 376 befordert wurde (Ammian.
XXVIII 6, 28). Wie es die regelmafiige Politik

der damaligen Heiden war, die Spaltungen in der

ehristlichen Kirche nach MOglichkeit zu befordern,

ist es, dessen Rede das dritte, am Anfang ver-

stiimmelte Buch eroffnet (Seeck Symmachus-
p. CXVIII Anm, 589). Dieses echt heidnische-

Wissen hatte ihra zwar eher gefahrlich werden
konnen, als dafi es ihn dem Kaiser empfahl ; doch
war er auch auf vielen andern Gebieten literarisch.

tatig gewesen. Genau befreundet mit dem Philo-

sophen Eustathius (Macrob. Sat. 16,4; vgl. o. Bd. VI
S. 1451), hatte auch er sich mit Philosophic be-

so unterstiitzte auch er die Donatisten mit sol- 20 schaftigt (Symm. ep. II 61) und selbst cin Buch
ehem Eifer, dafi ihn spater Augustinus (ep. 87,

8 = Migne L, 33, 300) fur einen der Ihrigen

halten konnte. Die Folge war, dafi Kaiser Gra-

tian am 17. Oktober 377 ein Gesetz an ihn rich-

tete, durch das ihm in sehr entschiedenem Tone
dieBefolgung derVerfugungen eingescharft wurde,
welche die fruheren Kaiser gegen die Donatisten

erlassen hatten (Cod. Theod. XVI 6, 2). Denn
dies Gesetz nach der schlechteren Uberlieferung

de dogmatibus philosopliorum heransgegeben.
Ferner ein grammatisches Werk de consensu no~
minum et mrborum (Reifferscheid Rh. Mus.
XVI 22. 23) und eine Ubersetzung von des Phi-

lostratos Leben des Apollonios von Tyana (Apoll.

Sid. ep. VIII 3, 1). Den meisten Ruhm aber
brachte ihm ein grofies Geschichtswerk ein, wes-

balb er auch in einer seiner Inschriften (Dessau
2947) historicus dissertissimus genannt wird.

des Cod. Inst. I 6, 1 : ad Florianum vie. Asiae 30 Es wurde zwar nicht vor dem J. 383 abgeschlossen^

mit Mommsen auf Asien zu beziehen, ist des-

halb unmoglich, weil es das Wiedertaufen ver-

bietet, das gerade fur die afrikanischen Dona-
tisten charakteristisch war, wahrend es in Asien
eine Sekte, welche diesen Mifibrauch betrieb, zu

jener Zeit gar nicht gab. Der Ort des Datums
(Constantinopoli) , auf den Mommsen sich aus-

schliefilich sttitzt, kann in diesem Falle nicht

dafur entscheidend sein, in welchem Reichsteil

da er es erst als Praefect dem Kaiser Theodosius

widmete, wird aber gewifi schon frtiher begonnen
und wohl auch zum Teil veroffentlicht worden
sein. Es hieB Annales (Dessau 2948), ordnete-

aber den Stofi* nicht nach Consulatsjahren, son-

dem, dem Beispiel des Thukydides folgend, nach
Sommem und Wintem (Seeck Herm. XLI 494)
und reichte bis auf den Tod des Usurpators Pro-

copius, d. h. bis auf das J. 366 herab. Bis zu
das Gesetz erlassen ist, weil er unter alien Um- 40 diesem Zeitpunkt hat es dem Ammianus Mar-
standen falsch sein mufi. Denn zu jener Zeit

hielt Valens sich ebensowenig in Constantinopel

auf, wie Gratian. Vielleicht ist das hsl. Constpli

durch eine naheliegende Interpolation aus Con-
flfuentibusj entstanden. Denn Gratian ist kurz
vorher in Mainz (Cod. Theod. I 16, 13 vom 28.

Juli 377) und Trier (Cod. Theod. XI % 3 vom
17. September 377) nachweisbar und kann von
dort zum 17. Oktober leicht die Mosel hinunter

cellinus als Hauptquelle gedient (Seeck Herm,
XLI 532; vgl. H. Usener Anecdoton Holderi 4.

29). Da nun die Kaiser jener Zeit hohen Wert
darauf legten, dafi ihre Erlasse schon stilisiert

waren, und deshalb mit Vorliebe literarische Be-

ruhmtheiten zu Leitern ihrer Kanzleien ernannten,

wurde F. an den Hof des Theodosius berufen und
dort zum Quaestor sacri palatii gemacht (Dessau
a. O. Symm. ep. II 8, 2. in 58. 90). Dies scheint

nach Coblenz gefahren sein, um die Alamannen, 50 durch den Einflufi, den Rufinus schon damals am
die eben damals einen Einfall vorbereiteten, aus
grofierer Nahe zu beobachten. Jedenfalls ist die

Lesung des Cod. Theod.: ad Flavianum vie.

Afric. unanfechtbar, nicht nur weil sie an sich

fur die besser beglaubigte gelten muB, sondern
auch weil das afrikanische Vicariat des F. fur

eben diese Zeit auch durch Ammian iiberliefert

ist Ein Gesetz vom 22. April 378 (Cod. Theod.
XVI 5, 4), das zweifellos von Gratian herrfihrt,

Hofe besafi, bewirkt worden zu sein (Symm. ep.

Ill 81. 86, 2, 90); doch wenn ich fruher hieraus-

schloB, dieser musse zu jener Zeit Magister offi-

ciorum gewesen sein und danach die Qoaestur

des F. chronologisch zu bestimmen versuchte

(Symm. p. CXYI), so hat sich dies mir jetzt als

irrtumlich erwiesen (Seeck Die Briefe des Li-

banius 256). Die Zeit des Amtes steht also nur
soweit fest, als es nach der Thronbesteigung des

tadelt denn auch die Bosheit der heiduischen Be- 60 Theodosius (379) und vor der Praefectur des F,

amten (indieum profanomm improbita&), welche
die Gottesdienste der Ketzer nichtgehindert hatten.

F. war also in Dngnade ge&llen and ist durch
Gratian zu keinem neuen Amte beftrdert worden,
wohl aber durch Theodosius. Was ihm anch bei

diesem sehr ehristlichen Kaiser BefOrderung er-

wirtte, war seine hoch gerflhmte Gelehraamkeit
(Rufin. h. e. XI 33. Macrob. Sat. I 5, 13. Ill 10,

(383) bekleidet sein muB; aber da diese recht

bald auf die Qnaestnr gefolgt zu sein scheint

(Symm. ep. ID! 90; vgl. II 22, 1), wird man den

Beginn des fruheren Amtes doch mit einiger Wahr-
scheinlichkeit in das J. 382 setzen dflrfen.

Im persOnlichen Verkehr mit dem Kaiser er-

rang sich F. schnell die Gunst desselben (Symm.
II 17, 2. 22. 23), erwirkte seinem alteren Sohne
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das Proconsulat von Asien, dem jttngeren wahr-
scheinlich die Verwaltung einer italischen Pro-

vinz (Seeck Symm. p. CXVT) und wurde selber

bald zum praefectus praetorio Italiae Illyrici

et Afrieae befordert (Dessau a. O. Symm. ep.

m 90), in welchem Amt er am 27. Februar 383
erwahnt wird (Cod. Theod. VII IS, 8. IX 29, 2).

Doch schon im Herbst desselben Jahres beflndet

er sich wieder in seinen campanischen Villen

(Symm. ep. II 4—7). Ob die Sehnsucht nach

Ruhe, der er in seinen Briefen an Symmachus
wiederholt Ausdruck gegeben hatte (Symm. ep.

II 17, 2. 19. 23), ihn zur freiwilligen Ruckkehr

in das Privatleben veranlafite, ob die Unbesonnen-

heit seines Sohnes, wie diesem selbst fs. u.}, so

auch dem Vater sein Amt kostete, laBt sich nicht

entscheiden. Jedenfalls war sein Einflufi so tief

gesunken, daB seine Stimme auch im rOmischen

Senat nur geringes Gewicht besaG (Symm. ep.

II 7, 2).

Als Theodosius nach der Besiegung des Usur-

pators Maximus seine Residenz nach Italien ver-

legte, erscheint F. im J. 389 wieder an seinem

Hofe (Symm. II 30, 4. 32, 1). Der Brief, in dem
Symmachus das Gesetz vom 23. Januar 389 (Cod.

Theod. IV 4, 2) preist (II IB), ist daher an F.

gerichtet, offenbar damit dieser ihn dem Kaiser

vorlesen soil. Doch scheint er zunachst noch keine

amtliche Stellung eingenommen zu haben. Denn
in der Praefectur von Italien, Illyricum und Africa,

die er bald darauf zum zweitenmal bekleidete

(Dessau a. 0.), erscheint 388 und 389 noch Tri-

folius (Cod. Theod. 5V 14, 6. 7. XVI 5. 15. XIV
1, 3), 390 Polemios (Cod. Theod. XV 1, 26. 28
vom 1G. Januar und 4. April). Dieser wird zu-

letzt am 23. Dezember 390 erwahnt (Cod. lust.

I 40, 9); doch ist dies Datum nur durch Ha-
loander iiberliefert und daher sehr zweifelhaft.

Ihm widerspricht, dafi zu der Zeit, wo sein Ver-

wandter Symmachus zum Consnln fur das J. 391

designiert wurde, F. jedenfalls schon im Amte
war, da einer seiner Officialen die Nachricht da-

von nach Rom brachte (Symm. ep. II 62). Auch
wird dies Consulat selbst seinem Einflufi zu danken
gewesen sein, den er freilich auch schon als Pri-

vatmann ausuben konnte. Das erste Gesetz, das

an ihn als Praefectus gerichtet ist (Cod. Theod.
IX 40, 13) , tragt zwar eio falsehes Datum

;

doch steht es fest, dafi es durch das Blutbad
von Thessalonike hervorgerufen wurde (Rufin.

h. e. XI 18. Theodor. h. e. V 18, 16. Sozom.
VII 25), das im J. 390 stattfand (G. Rauschen
Jahrbiicher der ehristlichen Kirche unter dem
Kaiser Theodosius d. Gr. 317), und dafi es

sehr bald nach der Weihnachtsfeier (Theod. h. e,

V 18, 5), also wohl im Januar 391 gegeben ist.

Ferner nennen ihn Gesetze vom 11. Mai 391 (Cod.

Theod. XI 39, 11. XVI 7, 4. 5) und vom 27.

Mai 391 (Cod. Theod. I 1, 2. Ill 1, 6). Ein
viertes Gesetz an ihn mufi in den ersten Mo-
naten 392 gegeben sein, denn am 8. April 392
wurde es offentlich ansgestellt (Cod. Theod. X 10,

20); doch war damals F. nicht mehr im Amte,
da sein Nachfolger Apodemius schon am 15. Fe-
bruar 392 erwahnt wird (Cod. Theod. XHI 5,

21 ; vgl. Bd. I S. 2819). Das Consulat, das man
schon im J, 390 fur ihn als bevorstehend ansah
(Symm. ep. II 62, 2), sollte er nicht mehr durch

Theodosius, sondern durch einen Usurpator er-

halten, weshalb es auch spater als ungultig gait

und daher nur in der Inschrift, die ihm von einem
Verwandten in dessen Hause gesetzt wurde (Dessau
2947), nicht in derjenigen, die offentlich auf dem
Forum Traianum stand(D e ss au2948), erwahnt ist.

Von seiner dritten Praefectur schweigen beide,

weil es auch seiner Familie nicht als Ehre er-

scheinen konnte, dafi er einer der einflufireichsten

10 Heifer des ,Tyrannen' Eugenius gewesen war;
doch ist sie durch andere Quellen uberliefert

(Paulin. vit. S. Ambros. 26. 31. Rufin. h. e. XI
33. Sozom. VII 22. Carm. Paris. 25). Wann er

sie antrat, lafit sich nicht mehr bestimmen ; doch
darf man wohl voraussetzen , dafi er das Amt
schon bekleidete, als er Ende 393 zum Consuln
fur 394 ernannt wurde (Dessau 2947. D e R o s s i

Inscr. christ. urb. Romae 419—421. 1145. 1146.

Carm. Paris. 112), eine Wurde, die von Theo-

20 dosius naturlich nicht anerkannt wurde und da-

her in die spateren offiziellen Fasten auch nicht

aufgenommen ist (Mommsen Chron. min. Ill

525). Die Feier des Consulatsantritts beging er

nicht in Rom, sondern am Hofe, wahrscheinlich

in Mailand (Symm. ep. II 83. 84. V 53. IX 119).

Im J. 384 hatte Symmachus als Stadtpraefect

im Namen des romischen Senats eine Petition

an Kaiser Valentinian II. gerichtet, dafi der Altar

der Victoria, den Gratian aus dem Sitzungssaal

30 hatte entfernen lassen, wieder aufgestellt und die

Kosten des heidnischen Kultus auf die Staats-

kasse ubernommen wtirden ; doch war er auf Be-

treiben des Bischofs Ambrosius von Mailand da-

mit abgewiesen worden (Seeck Symmachus p. LV).

Jetzt wufite es F. im Verein mit Arbogast (s. o.

Bd. II S. 417) durchzusetz en, obgleich Eugenius
Christ war (Paulin. vit. Ambros, 26. Rufin. h, e.

XI 33. Ambros. ep. 57, 6 = Migne L. 16, 1176).

Wie unter Kaiser Iulian, muBten diejenigen, denen

40 der Grand und Boden von Tempeln zugewiesen

war, sie wieder herausgeben, und die darauf er-

richteten Gebaude wurden niedergerissen (Carm.

Paris. 38: non ipse est cultum [vinum die Hs.]

patriae qui prodidit olim antiquasque domus,
turres ae teeta priorum subvertens, urbi zellet

cum inferre ruinam). Wen F. zum Mahle lud,

der mufite sich dabei heidnischen Brauchen unter-

werfen (Carm. Paris. 41), und um durch ihn zu

Amtern zu gelangen, fielen manche vom Christen

-

50 turn ab (Carm. Paris. 78). Seine Weissagekunst
verkundigte ihm, dafi Eugenius fiber Theodosius

Sieger bleiben und die christliche Religion unter-

gehen werde (Rutin, h. e. XI 33. Sozom. VII 22.

Carm. Paris. 8. 89. 110). Bei ihrem Auszuge
aus Mailand erklarten F. und Arbogast, sie wur-
den nach ihrer siegreichen Ruckkehr die dortige

Kirche zum Stall machen und den Klerus unter

die Soldaten stecken (Paulin. vit. Ambr. 31). Als

der Kampf begann, scheint er sich bei der Ab-

60 teilung befunden zu haben, welche auf der Hohe
des Alpenpasses im Hinterhalte lag, nm Theo-

dosius den Ruckzug abznschneiden. Dafi sie ohne

Schwertstreich zum Feinde uberging, veranlafite

ihn wahrscheinlich zum Selbstmorde (Rufin. h. e.

XI 33; vgl. Sozom. VII 24. Mommsen Herm.
IV 362). Seine literarische Beruhnitheit war der

Grand, dafl der siegreiche Kaiser selbst im Senat
sein Bedaaern nber seinen Tod aussprach (Dessau
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2948; ygL Rufin. a. 0. August, de civ. dei V
26, 1. Ambros. de ob. Theod. 4 = Migne L. 16,
1387), sein Andenken nicht, wie er es durch seine
Unterstfltzung der Usurpation verdient hatte, dam-
niert wurde (Symm. ep. VI 1, 3) und sein Ver-
mogen seinen Erben blieb (Symm. ep. IV 19, 2;
vgl. 4, 2. 6, 2. 51, 1. August, a. 0.). Seine Frau
(Carm. Paris. 116) und seine beiden Sohne iiber-

lebten inn. Ein Teil seiner Erbschaft scheint

am 28. Februar 883 nach Rom zuruckgekehrt
"war, um von dort in seine Provinz zu reisen
(Symm. ep. II 24). Als er unterwegs Athen Tbe-

suchte (Himer. eel. 13, 12), hielt ihm Himerius eine
Rede (Phot. cod. 165 p. 108 a 15), von der Frag-
mente erbalten sind (eel. 13). Am 10. Mai 383
wurde an inn als Proconsul Asiae dag Gesetz
Cod. Theod. XII 6, 18 gerichtet. Weil er einen
Decurionen hatte peitschen lassen, wurde er seineso t. i

—<—— -™~.m.< x/v^uiiuuuii iinmu ^tiuotuc" nwscu, wiu ut; «r seines
an Symmachus gekommen zu sem, mit der Be- 10 Amtes entsetzt und entzog sich weiterer Bestra-
stimmuner. daB er den T^m-nfll rW Flnr* her. fund in/lnm » „„ cv^a?,, „„„ j„„ x>^- -u„.l -i j._stimmung, daB er den Tempel der Flora her-
stelle oder ausschmucke (Carm. Paris. 112). Gegen
ihn ist ein cbristliches Schmahgedicht geschrie-
ben, das sich in einem Codex Parisinus 8084 er-

halten hat und von Momm sen Herm. IV 350.
A. Riese Anthologia latina I 13. Baebrens
Poetae latini minores III 286 und sonst heraus-
gegeben ist. An ihn gerichtet Symm. ep. II 1

—91; erwahnt III m. 69. IV 19, 1. 51. V 36.

fung, indem er zu Schiffe aus dem Reichsteil des
Theodosius entfloh (Liban. or. XXVIII 5 p. 136).
Als unter dem Usurpator Eugenius (392—394)
sein Vater zur hOchsten Macht gelangte, wurde
er Praefectus urbis Romae, eine Wurde, die nach
dem Siege des Theodosius naturlich fiir ungiiltig
gait. Als sie ihm unter Hononus noch zweimal
eraeuert worden war (Symm. ep. VII 104; vgl.

93. IV 4), nannte er sich daher nur in den Sub-
J I 36, 1. 74. VII 16, 3. De Rossi Ann. d. inst. 20 skriptionen des Livius, die nicht in die Offent-
XXI 1849, 283; Bull, di arch, christ. 1868, 49.
Mommsen Herm. IV 350. Seeck Synimachus
p. cxii.

m

15) Nicomachus Flavianus (Dessau 2948.
Not. degli scavi 1893, 521. Subskriptionen der
ersten Dekade des Livius, 0. Jahn S.-Ber. d.

sachs. Ges. d. Wissensch. 1851, 335). Die Briefe
des Symmachus an ihn und seine Familie (Buch
VI) sind mit Nicomackis filiis iiberschrieben

lichkeit drangen, III praefectus urbis ; in seiner
Neapolitanischen Inschrift heifit er praefectus urbi
iterum; sie zahlt also nur die von legitimen Kaiseni
verliehenen Praefecturen (Not. degli scavi 1893,
521) ; die rOmische des Forum Traianum vermeidet
die Zahl durch die sonst niemals vorkommende
Formel praef. urbi saepius (Dessau 2948).

Wahrend seiner ersten Stadtpraefectur gelang
es ihm, Rom vor Mangel zu bewahren. Trotz-

(vgl. Symm. ep. VIII 23, 3), und auf dem Dipty- 30 dem scheint, durch die Christen aufgehetzt, das
chon, das eine seiner Verschwagerungen mit dem
Hause des Symmachus feiert, stehen die Namen
Nicomaehorum und Symmaehorum (W. Meyer
Zwei antike Elfenbeintafeln der Kgl. Staatsbiblio-
thek in Munchen. Munchen 1879, 61. 80); sonst
wird er regelmaftig F. genannt. Sohn des Vorher-
gehenden (Dessau a. 0. u. sonst), wahrschein-
lich Bruder des Venustus (s. o. S. 2507). In erster
Ehe scheint er mit einer Tochter oder Enkelin des

Volk sich gegen ihn erhoben zu haben (Symm.
ep. VI 1). Als dann sein Vater durch Selbst-
mord gefalien und der Usurpator Eugenius ge-
totet war, suchte er ein Asyl in einer Kirche und
erkaufte sicb von Kaiser Theodosius Begnadi-
gung, indem er zum Christenturn tibertrat (August.
de civ. dei V 26, 1). Auch seine vaterliche Erb-
schaft wurde nicht, wie es Rechtens gewesen ware,
konfisziert (Aug. a. 0. Symm. IV 19, 2. 4, 2.

Appms Claudius Tarromus Dexter (Dessau 4196 40 6, 2. 51, 1. IX 47), sondern nur das Gehalt, das= CIL X 1479) verheiratet gewesen zu sein, da
sein Sohn Appius Nicomachus Dexter hiefi (s. o.

Bd. V S. 297); aus derselben Ehe stammte wohl
auch seine Tochter Galla (Symm. ep. VI 32), die
wahrscheinlich Q. Fabius Memmius Symmachus,
den Sohn des Epistolographen Q. Aurelius Sym-
machus, heiratete. Denn jener nennt den Vater
des F. prosoeer (Dessau 2947), und eine seiner
Urenkelinnen fuhrt ihren Namen (Seeck Sym-

er und sein Vater von dem Usurpator empfangen
hatten, fiir die Staatskasse zuriickgefordert, und
vielleicht wurde ihm auch dieses erlassen (Symm.
ep. IV 19, 1. 51, 1. V 47).

Das erste Zeichen der wiederhergestellten kai-

serlichen Gunst erhielt er, als er auf Veranlas-
sung des Stilicho (Symm. ep. IV 6, 2. VI 10.

36, 2) durch einen Brief des Kaisers (Symm. ep.

VI 30. 36. VII 95) zum Consulataantritt des Fla-^ . ^^.«^*.iuiiv.« "uu.i ""vu ii uuiiyu ^uoci>a, ujui- ri OU. tfV. (11 UO) jbUIll VjUllH UliftLSallliriUlr UCS JT lit-

machus p. XL). Seine erste Ehe hatte F. schon50vius Mallios Theodorus (Symm. ep. V 6), d. h.
trnr- Aam T ^QQ ™no*l,l™„™ fd^^^ „„ TT Of* i T or\n b__ rr.j' __.t. •*- -i-__jvor dem J. 383 geschlossen (Symm. ep. II 22,

2), doch mufi die Frau friih gestorben sein oder
sich von ihm getrennt haben; denn er verhei-
ratete sich, wahrscheinlich innerhalb der J. 392
—394 (Seeck Symmachus p. LII), mit der Tochter
seines Verwandten Q. Aurelius Symmachus (Symm.
ep. VI 4. 8. 15. 20. 29. 32. 40, 2. 41. 48. 55.
58. 59. 60. 64. 65, 2. 67. 79. 80). Sein erstes Amt
bekleidete er als Consularis Campaniae (Dessau

zum 1. Januar 399, an den Hof nach Mailand
eingeladen wurde (Symm. ep. VI 35, 1. IX 47).

Mit zahlreichen Erapfehlungsbriefen des Symma-
chus (ep. IV 6. 39. V 6. VII 47. 95. 102. IX 47)
ausgestattet, reiste er dorthin. Ala Stadtprae-

fect kehrte er nach Rom zuruck, und die W&rde,
welche ihm der Usurpator verliehen hatte, war
so auch durch den legitimen Kaiser emeuert
(Symm. ep. IV 4. VII 93. 96, 3. 104. VHI 29).~~—^iLl ^,.v, ^ „.« wuuouiQiij vdui^ouiac ^caaau ^o^yiiiiii. e^p. at t. t jjl vq. ?u, o. tut. fill a»j.

2948. Not. d. scavi 1893, 521). Als dann sein 60 Das Amt bekleidete er langer, als es sonst fib-

Vater 383 zum Praefectus praetorio ernannt wurde,
berief man auch ihn zu weiterer Beforderung an
den Hof (Symm. ep. Ill 89. IV 2. II 17); doch
gelangte er nicht nach Constantinopel, sondern
blieb, nachdem er seine Ernennung zum Proconsul
Asiae erbalten hatte (Symm. m 69, 2. Dessau
a. O. Not. d. scavi a. 0.) , unterwegs bei scinem
Vater (Symm. ep. II 19. 22, 2. T 36), von dem er

lich war (Symm. ep. VH 50 : domini ei filii met
Flaviani prolixus in iudieando labor); er ist

darin nachweisbar vom 6. Juni 399 (Cod. Theod.
XIV 10, 3) bis zum 8. November 400 (Cod- Theod.
XV 2, 9; vgL m SI. XI 30, 61. SHI 5 f 29).

Als der natalis urbis des J. 401 gefeiert wurde,
d. h. am 21. April hatte er es kflrzlich nieder-

gelegt und nahm die Lobeserhebungen, die ihm
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fiber die gate Ftthrung desselben zugingen, auf
einem seiner campanischen Landsitze entgegen

(Symm. ep. VI 40 : vgl. 42), vielleicht dem Gau-
ranum, das Symm. ep. VIII 23, 3 genannt wird.

Seine dritte Stadtpraefectur laBt sich zeitlich

nicht bestimmen; doch wird er sie jedenfalls nach
dem Tode des Symmachus (402) bekleidet haben,

da sie in dessen Briefen nicht erwahnt wird. In

welcher dieser Praefecturen er das Secretarium

Senatus erbaute, das spater abbrannte und im 10

J. 412 wiederhergestellt wurde (CIL VI 1718),

lafit sich nicht mehr bestimmen. Nachdem die

Usurpation des Heraclianus in Afrika gescheitert

war, wurde er 414 gemeinsam mit Caecilianus

(s. o. Bd. Ill S. 1173) als aufierordentlicher Com-
missar dorthin gesandt, um die Verhaltnisse der

DiOzese zu ordnen (Cod. Theod. VII 4, 33). Nach
seiner dritten Stadtpraefectur hielt er sich in der

sizilischen Stadt Henna auf (seinen Grundbesitz

in Sizilien erwahnt Symm. IV 71, 1) und be- 20
schaftigte sich dort mit der Emendation der ersten

Dekade des Livius, wie deren Subskriptionen be-

zeugen (O. Jahn S.-Ber. d. sachs. Gesellsch. d.

Wissensch. 1851, 335). In hohem Alter beklei-

dete er dann noch die Praefectura praetorio Ita-

liae Illyriei et Africae (Dessau 2948), in der

er vom 29. April 431 (Cod. Theod. XI 1, 36;
vgl. Cod. lust. II 15, 1. IV 61, 13) bis zum
24. Marz 432 nachweisbar ist (Cod. Theod. VI
23, 3). Wahrend derselben wurde ihm zu Ehren 30
seinem Vater eine Statue auf dem Traiansforum
errichtet (Dessau 2948). An ihn gerichtet Symm.
ep. VI 1—81; erwahnt Symm. ep. II 88. IV 2.

71. VII 3. 16, 3. 35, 2. 100. 110. VIII 23. CIL
VI 32189.

16) Corrector Apuliae et Calabriae im 4. oder

5. Jhdt., CIL IX 282. [Seeck.]

17) Flavianus, um 400 Bischof von Antiochien,

Geboren, wohl um 320, in Antiochien von reichen

Eltern, hat er sich in den dogmatischen Kampfen 40
stets zur nicaenischen Partei gehalten und dem
Monchtum Wohlwollen bewiesen. Seit es eine

vermittelnde, sog. jungnicaenische Partei in Antio-

chien gab, gehort F., nunmehr um 360 Presbyter,

mit Diodor, dem spateren Bischof von Tarsus, zu

deren Hauptern. Er geleitet den Bischof Meletius

381 zur Synode nach Constantinopel und wird
nach dessen plotzlichem Tode sein Nachfolger.

Obwohl schon ein Greis, hat er den Episkopat
23 Jahre lang, bis 404 (nach der zweiten Verban- 50
nung des von ihm hochgeschatzten Johannes Chry-
sostomus) verwaltet und im Kampf gegen Arianer
und Messalianer die auf ihn gesetzten Horfhungen
erfallt, nach der ,Statuen'-Zertrummerung 387
auch persOnlich den rebellischen Antiochenern
die Nachsicht des Kaisers erworben. Zahlreiche
Notizen fiber ihn s. in den Indices zu den Kirchen-
geschichten von Theodoret, Philostorgius, Sokrates
und Sozomenos; mit Vorliebe feiert ihn Chryso-
stdmos. Photios bibl. 52, der ihn .den grofien 60
F.' nennt, hat zwei Briefe von ihm gelesen, an
die Osroener und an einen armenischen Bischof,
beide im Interesse der Vernichtung des Messa-
lianismus geschrieben. Fragmente seiner Predig-
ten sind erhalten in Theodorets Eranistes und bei

Leontins von Byzanz, Migne gr. 83. 87. Dafi
Theodor von Mopsuestia als sein amantisaimus
discipultt* gait (so Facond. Hermian. pro defens. H

2. VIII 3), beweist schon, dafl F. zu den Meistern
der antiochenischen Schule gerechnet werden muB.

18) Flavianus, Bischof von Constantinopel 446
—449. Am beriihmtesten ist er geworden als

EmpfSnger des Briefs von Papst Leo I. 13. Juni
449 adversus Eutyehen — so bei Gennad. de
vir. ill. 71 — und fiberhaupt dorch seine Betei-

ligung an den eutychianischen Streitigkeiten. Ein
Antiochener, wenn nicht der Geburt, so doch
der theologischen Richtung nach, prasidierte ei-

der ovvoSos svSijfiovaa, die im November 448
den Archimandriten Eutyches wegen ketzerischer

AuBerungen, die aber in Alexandrien wohlgelitten

waren, absetzte ; die von dem Alesandriner Dioscur
regierte ,Raubersynode' zu Ephesus verhangte da-

flir im August 449 uber F. die Absetzung, wenige
Tage spater ist F. zu Hypaipa in Lydien — ob
auf dem Wege in die Verbannung, wie Prosper
zum J. 448 will? — plOtzlich gestorben. Wir
besitzen von ihm ein Bekenntnis, eingereicht an
Kaiser Theodosius, Mansi Coll. Cone. VII 540f.

und die von G. Amelli 1882 entdeckte (San
Leone magno e l'Oriente 2 1890) Appellation des

Verurteilten an Leo von Rom; bester Tert bei

Mommsen Neues Archiv XI 362ff. Eine macht-
volle PersSnlichkeit ist er nicht gewesen. Vgl.
Martin Le

r
pseudo-synode sous le nom de bri-

gandage d'Ephese, Paris 1875.

19) Flavianus (nach andern Hss. Flacdnus,
auch Flacvianus und Faustinus), Bischof der
Rhodope (doch wohl in der Metropole Traianopolis)

um 480, Verfasser eines der Tadelsbriefe gegen
Petrus Fullo, Mansi Coll. Concil. VII 112ff. Coll.

Avellana nr. 77 (ed. 0. Gnenther 1206—212).
S. Bd. I S. 2370 Art. Antheon. [Jiilicher.]

20) Romischer TOpfer, Dragendorff Bonn.
Jahrb. XCVI 150. [C. Robert.]

Flavias, Stadt im tfstlichen Kilikien, 18 Mi-
lieu von Anazarbos, Itin. Ant. 212, 3. Hierokles

706, 1. Not. episc. I 823. Es wird gewohnlich
mit dem kilikischen Flaviopolis (s. d.) gleichge-

setzt, aber wohl mit Unrecht, sicher noch ohne
zwingenden Grund. Lage unbekannt, Bent
(Journ. Hell. Stud. XI 1890, 233) setzt es in

Kars Bazar an, weil es dort antike Reste gibt;

andere, z. B. Ramsay Asia min. 281. 385. 451,
in Sis. Vgl. Heberdey und WilhelmDenkschr.
Akad. Wien, phil.-hist CI. XLIV, VI 32. [Ruge.]

Flavia via, unter Vespasian im J. 78/79 n. Chr.

von Tergeste (Triest) nach Pola gebaute Strafie

von 78 Millien Lange (Tab. Peat. Tergeste XL VIII
Parentium XXX Pola. Itin. Ant. 270 Tergeste

XX VIIINingum X VIIIParentiumXXXI Pola).

Bauzeit und Name sind uns durch den Meilen-

stein CIL V 7987 (vgl. 7988) bekannt; tiber Reste
der StraBe in Pola Osterr. Jahresh. IV Beibl. 183.

[Weiss.]

Flavidiug, P. Flavidius, L. f., Septuminus,
praeffectus) classic weiht der Vacuna (— Victoria,

vgl. Wissowa Relig. u. Kult. d. Rflmer 44, 3)

einen Tempel, Not. d. scavi 1906, 466, bei Posta
an der Via Salaria, wo seit alters ein Heiligtum
dieser GGttin war, deren Name wohl auch in

dem heutigen Bacugno erhalten ist, vgl. Momm-
sen zu CIL IX 4636 = Dessau 3484. [Stein.]

Flavina s. Aelins (Sappl.).

FlftTiniiun^ Ortim sudlichen Etrurien zwischen
Soracte und Tiber, nicht weit vom Capenas (s. d. f
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heute Grammiccia), der nach Sil. Ital. XIII 85
die Flavinia rura bespiilt. Sonst noch von Verg.

Aen. VII 696 (vgl. Servius z. St.) und Sil. Ital.

Till 490 zugleich mit anderen Ortlichkeiten der-

selben Gegend genannt. [Weiss.]

Flariobriga , Stadt an der Nordkiiste Hi-

spaniens, von Plinius nach der Kiistenbeschreibung

Varros nach Onarso (s. d.) unter den Stadten der

Varduller genannt: Amanum partus — das Yolk

der Amaner 1st sonst unbekannt — , ubi nunc
Flamobrica colonia (IV 110), die Ictzte unter

den zwolf Kolonien der Citerior (CIL II p. XCI)
f

wie der Name lehrt, von Yespasian gegriindet.

In dem entsprechenden Abschnitt bei Mela (III

15) fehlt sie. Bei Ptolemaios wird <Plaovt.6fiQiya

zu den Autrigonen und an die Negova Tiozapov

Ixfiolat gesetzt (II 6, 7). Damit ist sicher der-

selbe Ort gemeint; zwei Stadte gleichen Namens

nahe bei einander, in Castro Urdiales und eine

andere in Asturien anzunehmen (Holder Altkelt.

Sprachschatz I 1497), ist ganz unmoglich. Der
FluB Nerva ist unzweifelhaft der noch heute Ner-

vion genannte, der bei Bilbao miindet. Die Bai von

Bilbao, die einen auBerordentlich giinstigen Hafen
bietet und das ganze Mittelalter hindurch Ton

groBer Bedeutung geblieben ist als Ausgangs-
punkt der Nordlandfahrer und Walnschfanger, war
also der Hafen der Amaner, nnd dort wird Yespa-

sian die Stadt angelegt oder zum rOmischen Muni-

cipium gemacht haben. Spuren und iJberreste

fehlen bis jetzt; in einem kleinen Ort bei den

Astures transmontani kommt, wie es scheint,

ein domo Flamobrigensis vor (CIL II 5752).

[Hubner.]

Flfiviobrigantlum s. Brigantium.
Flaviolambris, Stadt an der Kliste des nord-

westlichen Hispanien. In der Kiistenbeschreibung,

die auf Varro und Poseidonios zuifickgeht, heiBt

es nach dem Limia und Minius, deren Namen
noch heute dieselben sind (Lima und Minho),

flexus ipse Lambriacam urbem amplexus red-
pit fluvios Laeron — die griechische Form aus

Poseidonios — et JJllam (Mela III 10; in dem
entsprechenden Abschnitt bei Plinius IV 111, der

mit den Listen des Agrippa kontaminiert ist, fehlen

diese Namen). Die FlGsse Lerez und ITUa haben
ihre alten Namen bewahrt; sie fuhren auf die

Ktiste zwischen Pontevedra und Santiago. Ein
kleiner Flufi Lambro ist NebenfluB des viel nord-

licheren Mandeo, der bei Betangos miindet. Ptole-

maios setzt die Stadt &/.aovia Aatx^gig zu den

Baedyern (II 6, 26), deren Namen man mit dem
von Betangos zusammenbringt (s. Baedyi), Allein

die Identitat der xofo; Aau$giaxr\ der griechi-

schen Quelle und des spateren Municipiums F. mit
von Vespasian verliehenem latinischem Recht ist

wahrscheinlich; die Lage bleibt unsicher. da diese

Kusten niemals genauer erforscht worden sind.

[Htibner.]

Flavionavia, Stadt der Asturer an der Nord-

kuste Hispaniens. Der FluB Navia (s. d.), der

seinen alten Namen bewahrt hat, bildete nach
Varros Kiistenbeschreibung bei Plinius die Grenze
zwischen Kallaekien und Asturien (IV 111 regio

Asturum . . ., in paeninsida Paesici, et deinde
eonventus Lucensis — der zu Kallaekien gehOrt— a fiumine Navia} der enteprechende Abschnitt
bei Mela HI 13 ubergeht ihn). Daher setzt
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Ptolemaios die Nafiiov jiviauov htfioXai zu den
kallaekischen Lucensern (II 6, 4) und lafit un-

mittelbar darauf folgen Tlatrnxtov <frfaoviovat>via

(II 6, 5) und dann die Natkov itorauov eh^oXoi^

den heutigen Nalon. Also ist die von Yespasian
mit dem latinischen Recht beschenkte Stadt an
der Miindung der Navia 2U suchen, wo ein kleiner

Ort desselben Namens liegt (K. Muller denkt
an den modernen Ort Labio und will deshalb zu

10 der Stelle des Ptolemaios yerkehrterweise Flavio-
navia in Labionavia andern). [Hubner

.]

Flayiopolis. 1) In Bithynien, s. Krateia,
2) In Phrvgien — Themenothyrai, s. d.

3) Im westlichen Kilikien, in der Landschaft
Charakene (s. d.), Ptolem. Y 7, 6. Munzen mit
&AAOY10IIOAFITQN, deren Jahreszahlen eine

74 n. Chr. beginnende Ara ergeben; vgl, Im-
hoof-Blumer Kleinasiat. Munzen 445. Head
HN 602. Es ist hochst wahrscheinlich eine

20 andere Stadt als Flavias (s. d.), in unbekannter

Lage. L
Euge.]

4) In Maeonien, = Daldis, s. Bd. IV S. 2021.

Fla\ium amphitheatrum (Colosseum; ital.

coliseo und colosseo \ colisaeiis zum erstenmal bei

Beda Vener. Collect., Migne Patrol, lat. 94, 543).

tber die Ableitung der Bezeicbnung Colosseum
— wohl von den Dimensionen des Gcbaudes
(Maffei Degli anflteatri2 31) und nicht von
der Erzbildsaule Neros, die neben dem Amphi-

30 theatrum stand (s. Colossus), — Friedlander
S.-G. ne 552; vgl. Kleinpaul Rom in Wort u.

Bild I 59ff. Zu den Namensformen Babucke
Geschichte des Kolosseums 17.

Baugeschichte. An der Siidostseite des

Forums in der Talsenke zwischen Caelius, Yelia

und Oppius (E, Lanciani FUK Bl. 29. 30a) an

der Stelle des zum goldcnen Hause gehOrigen

stagnum maris in-star (Suet. Nero 31. Martial.

de spect. 2, of.) von Vespasian begonnen (Suet.

40 Vesp. 9 fecit . . . amphitheatrum urbe media, ut

destinasse compererat Augustum. C ass. Dio LXVI
25. Aur. Vict. Caes. IS 7 ; vgl. epit. IX 8), bis

zum maenianum secundum getuhrt und dediziert

(Chronogr. a. 354 bei Mommsen Chron. min. I

146 hie . . tribus gradibus amphitheatrum dedi-

cavit; vgl. Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 283),

wird es von Titus ausgebaut, der das dritte und
vierte aufiere Stockwerk hinzufugte (Suet. Tit. 7.

Chronogr. a. 354 a. a. O. amphitheatro a tribus

50 gradibus patris sui duos adieett), und 80 n. Chr.

mit hunderttagigen Spielen eingeweiht (Cass. Dio

LXYI 25. Martial, de spect. 1 und 2. Hieron.

chron. ad a. Abr. 2095 et [Titus] in dedication

eius V milia ferarum occidit). Zur Verteilung

der Sitze an die Arvalen Mitte 80 (CIL VI 2059)

Hulsen Bull. com. 1894, 312 und Lanciani
The ruins and excavations of ancient Rome 372,2.

Zwar zeigen die Munzen des Titus (s. u.) die

AuBenseite des Amphitheaters bereits vollendet.

60 Doch miissen die AuBenbauten , wie auch die

Konstruktion ergibt (Reber Ruinen 416), den

Innenbauten irnmer vorangeschritten sein, Derin

noch Domitian (Chronogr. a. 354 a. a. O. amphi-
theatrum usque ad clipea d. h. bis znr obersten

Kranzleiste, unter der wabrscbeinlichBronzesdrilde

angebracht waren; vgL Cohen I* 461 nr. 399
Titus! V2 37 nr. 165) und vielleicht auch noch

Nerva (CTL VI 322541 Babucke 22) banea am
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Amphitheater weiter. Die Notiz des Pausanias

(V 12, 6) , der unter den Bauten Traians ein

ftsatgov fitya xvTdoregss aufzahlt, kann sich nicht

auf das Amphitheater beziehen (Hitzig-Bliim-

ner Pans. II 1, 354). Der Vorschlag Apollodors

an Hadrian, die Substruktionen des von diesem

geplanten Tempels der Venus und Roma mit denen

des Amphitheaters durch einen unterirdischen

Gang zu verbinden (Cass. Dio LXIX 4), kam
nicht zur Ausfiihrung (Brunn Gesch. d. griech. 10

E. II 340).

Restaurationen des Amphitheaters sindbezeugt

unter Antoninus Pius (Hist. aug. Pius 8 instau-

raium amphitheatrum) und, als unter Macrinus

23. August 217 ein Blitzschlag den oberen, wahr-

scheinlich aus Holz konstruierten Teil zerstort

hatte (Cass. Dio LXXVIII 25; vgl. Chronogr. a.

354 p. 147 Momms. und Hieron. ad a. Abr. 2234),

unter Elagabalus (Hist. aug. Elagab. 17) und
Alexander Severus (Hist. aug. Alex. 24), der den 20

Ertrag des veetigal lenonum et meretricum zur

Fortsetzung der RestaurieTung verwendete, sodaB

es 223 wieder beniitzt werden konnte (Lanciani
The ruins 373). Zu der Hist aug. Max. et Balb.

1, 4 erwahnten exaedificatio amphitheatre vgl.

Gilbert Topogr. Ill 36f. Jedenfalls scheint erst

Gordian IH. diese Arbeiten beendet zu haben

(Babucke 23). Zu dem auf das Haterierrelief

gestiitzten Versuch, die verschiedenen Bauperioden

am Amphitheater nachzuweisen (Dreger Das 30

rlav. Amphitheater in seiner ersten Gestalt, Allg.

Bauztg. 1896, 565'.), Durm Baustile 112 669ff.

und Jordan-Hulsen 283.

Von einer Feuersbrunst unter Decius berichtet

Hieron. ad a. Abr. 2268. Zur Widmung einer

Ehrenstatue des Kaisers Carinus im Amphitheater

(CIL VI 1115) Babucke 231 Unter Constantin

d. Gr. wird das Amphitheater vom Blitze (321),

unter Theodosius II. und Yalentinian III. durch

das grofie Erdbeben (442 ; Paul. Diac. hist. Rom. 40
XIII 16. Fasti Vindob. poster, p. 301 Momms.;
vgl. Hulsen CIL VI p. 3201) beschadigt. Als

Rest-aurator wird der Stadtpra elect Flavins Pa[u-
l]us genannt (Babucke 24ff. Hulsen CIL VI
32 086. 32 087). Weitere Restaurationen sind fur

etwa 444 durch den Stadtpraefecten Buffius]
Camina Felix Lampadius v. e. (CIL VI 1763
= 32 089) nachgewiesen, der ha[re]nam amph't-

teatri a novo una cum pofdio et portis postjicis

sed et reparatis spectaeuli gradibus [restituit]. 50
Vielleicht ubemahm der Kaiser selbst einen Teil

des Baues und weihte ihn an seinen Vicennalien

445 (vgl. CIL VI 32 088). Unter Leo I. und
Anthemius stellt 470 Messius Phoefbus Severus]
vir patrieius eo[s. ord. hare]nam amphitheatre
longi tern[ports] . . . extinctum (sic!) wieder her
(CIL VI 32 091. 32 092 ; vgl. 32 188. 32 189), und
unter Theodorich baut Decius Marius Venantius
Basilius v. c. et inL praef. urbi patrieius (wohl
cos. 508) arenam et podium quae abominandi 60
terrae motus ruittu prostravit, sumptu proprio
wieder auf CLL VI 32094. SchlieBlich hat Eutha-
rich (cos. 519) eine Restauration am Amphitheater
vorgenommen (Babucke 261 Lanciani The
ruins 375).

Bauliche Einriebtung. Die GrundTorm
des Amphitheaters ist elliptisch (groUere Achse des

Geb&ndes 187,770, kleinere 155,638 m; grOBere
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Achse der Arena 85,756, kleinere 53,624 m nach
Nissens Messungen Rh. Mus. XLTX 1894, 297 j.

GesamthOhe ca. 48,50, aufierer Umfang ca. 524 m).

Die groBere Achse liegt annahernd in der Ost-

westrichtung (fiber N i s s e n s Vermutung zur Orien-

tierung des Gebaudes a. a. O. 298 s. Jordan-
Hulsen 290, 22).

Der auBereAufbau besteht aus vier Stock-

werken, die auch in der Fassade zum Ausdruck.

kommen; das ErdgeschoB zeigt eine Reihe von
80Arkadenoffnungen, deren Pfeilern dorische Halb-

saulen yorgelagert sind (Pfeiler 2,40m breit, 2,70 m-

tief ; Bogenweite 4,20, BogenhOhe 7,05 m). Uber

den Bogen, die als Eingange dienten, standen

Nummem (CIL VI 1796 = 32263); diese fehltcn

an den vier fur das Publikum nicht bestimmten

Haupteingangen an den Endpunkten der Achsen.

Das zweite und dritte Stockwerk zeigt Arkaden
gleicher Art mit ionischen Halbsaulen im zweiten^

mit korinthischen im dritten (Bogenhohe 6,45 bezw.

6,40 m). Diese Halbsaulen tragen ein vollstan-

diges Gebalk, Architrav, Fries und Gesims; die-

Arkaden des zweiten und dritten Stockwerks waren

mit etwa meterhoher Brustung versehen. Das vierte

Stockwerk besteht aus einer durch flache Pilaster

korinthischer Ordnung gegliederten , mit einem

Kranzgesimse gekronten und von 80 Fenstenx

durchbrochenen Mauer; die Fenster sind abwech-

selnd in der Attika zur Erhellung des Korridors

und in der oberen Wand angebracht. Die Saulen-

architektur selbst ruht, abgesehen vom ErdgeschoB r

auf postamentartigem Unterbau, der mit Basis,.

Deckgesims und pfeilerartigen Stiitzen fiir die

Saulen versehen ist. Uber die Kragsteine ober-

halb der oberen Fensterreihe s. u. Figurenschmuck

der Arkaden durch Munzbilder bezeugt; vgl
Cohen 12 461 nr. 399. Zur auBeren architekto-

nischen Gestaltuug vgl. Sehnitt und Fassaden-

system nach Guadet Etude bei Durm 112 fig. 742.

Das System dervielfach zusammengesetztert

G e w 6 1 b e von Hallen und Treppen, auf dem die

allmahlich ansteigenden Sitzreihen ruhen, der Zu-

sammenhang der Arkaden des Erdgesehosses mit

den Treppen und dieser mit den Vomitorien der

maeniana ist zum Teil noch unklar (Durm 668.

679; zu den Treppenanlagen 681ff. und Dreger
a. a. O.).

Unter dem Podium und unter jedem Giirtel-

gange liefen elliptisch parallel Umgange um die

Arena und schieden die zum Tragen der maeniana;

verbundenen Stutzenringe. Die auBersten Pfeiler

stehen frei (Petersen Vom alten Rom 2 63).

Zwischen diesen Umgangen nun liegen die in der

Achse des Gebaudes aufsteigenden, durch GewOlbe

tiberdeckten Treppen, die von den 76 fur das Publi-

kum bestimmten Eingangen des Erdgesehosses aus

durch die beiden aufieren das Amphitheater um-
laufendeji Korridore zuganglich waren. Von den

vier iibrigen etwas breiteren und reicher geschmuck-

ten Eingangen fuhrte der am n&rdlichen Ende-

der Querachse gegen den Esquilin hin gelegene^

aufien mit einem Portal versehene, innen durch

freistehende Pfeiler zu einer groBen, mit Stuck-

werk verzierten Halle erweiterte Eingang auf einer

besonderen Treppe zu der das Podium nntex-

brechenden Kaiserioge (pulvinar-, vgL Snet. Nero

12); ahnlich war die Einriehtung' am anderen Ende
dieser Achse gegen den Caelius bin. Die beiden
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Ein^ftnge am Ende der L&ngsachse rahrten direkt
lie Arena. Auf den Munzbildern stehen fiber

deitt Haupttor Viergespanne (Cohen 1 2 a. a. 0.;
vgl. Donaldson Archil numism. 294ft trad
nr. 79). Die Eingange an der kleineren Achse
erscheinen mit portalahnlichem , yon geriefelten
Saulen getragenem Torbau verziert (Bun sen u. a.

Beschreibung Roms 324).
Die Stutzen ordnen sich nach den den Bau

beherrschenden Richtungen zu 80 Strahlen und
zwolf elliptischen Ringen ; von diesen stellt sich
-die innerste Stiitzenreihe als gescblossener King
dar

?
die nachsten erscheinen zu dreien und vieren

strahlenartig vereint (Petersen 62).

Der Zuschauer raum selbst war durch Giirtel-

giinge (praecinetiones) in mehrere Range (mae-
niana) geschieden (Jordan-Hulsen 292; die
Aryalurkunde 80 n. Chr. CIL VI 2059 nennt ein
primum^ maemwium, ein secundum maenianum,
<las in ein inferius und superius geschieden war,
und ein summum maenianum in ligneis; vgl.

Hulsen Bull. com. 1894, 312ff.; Qber die Un-
sicherheit der Rekonstruktion Rom. Mitt. 1897,
334). Zu unterst, ca. 3,5 m iiber der Arena, lag
•das mit; Marmorboden belegte, vorn mit vortreten-
•dem Kranzgesims endigende podium , eine auf
einem ringsum verlaufenden Gewolbe liegende Ter-
rasse. Mit beweglichen Sitzen ausgestattet (Lan-
ciani The ruins 382), war es der Platz der vor-
nehrusten Zuschauer (Inschriften von Platzinhabern
CIL VI 32099-32151 ; vgl. p. 3222 und Jordan-
Hiilsen 292, 25) und nach vorn mit einem (Jitter
aus Marmor und Metall zum Schutze des Publi-
kums versehen (SpaTrenkCpfe aus Travertin als
Trager der Balken fiir die Gitterwand Babucke
57 ; goldene Netze mit vergoldeten zahnfOrmigen
Spitzen von der GrOfie einer Pflugschar [vgl. Plin.
n. h. XXXVII 37] und mit Elfenbein tiberzogene
Walzen zum Schutz gegen die Tiere Calpurn.
Eel. 7, 48ft; vgl. Hirt Baukunst bei den Alten
III 1631). Zum Podium gelangte man von der
Strafie aus durch den innersten der unter den
Sitzreihen verlaufenden Korridore auf 16 klei-
neren Treppen, die im balteus (Calpurn. Eel. 7,

41. Tertull. spect. 3) hinter dem Podium miin-
deten (Duthi 681). In der Vorderwand des Po-
diums, die jetzfc gegen die Arena abgestQrzt ist,

befanden sich die portcw posticm (Hist. aug. Prob.

An das Podium schlossen sich, durch die Gurt-
mauer getrennt, bis zur Hohe des dritten auBeren
Stockwerks die 18 Marmorstufen (Durm Fig. 745;
21 nach Petersen 62) des ersten Ranges wohl
iur die Ritterschaft und die 15 Stufen des zweiten
Ranges fiir die Burger, beide wieder durch balteus
und praeeinctio getrennt (zu den Inschriften auf
den Stufen Jordan-Hiilsen 292, 26; Taylor
und Cresy nahmen ubrigens fur beide maeniana
49, Canina 38 gradus an).

Zum maenianum primum gelangte man vom
innersten hochgerahrten Korridore aus auf 16 ein-
armigen Treppen, die zwischen den Sitzreihen,
etwa in der Mitte deraelben muodeten (vgl.
Baremberg-Sagiio Dictionn. I Pig. 274), oder
von der unteren Doppelhalle aus auf einer zwei-
armigen Treppe mit drei Podesten, die im zwei-
ten Eorridor des ersten Stockwerks endete. Hier-
her fuhrte noch eine dritte Treppenanlage, die.
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im innersten hochgefahrten (Oberficht-)Korridore
des Erdgeschosses ansetzend, auf 16 einarmigen
Podesttreppen das erste Stockwerk erreichte. Von
den auBeren Korridoren gelangte man dann unter
den Sitzen des maenianum secundum auf kleinen
einarmigen Treppen durch die Turen im balteus
auf die praeeinctio oberhalb des ersten Ranges
(vgl. Durm 681ft). Den Verkehr von der prae-
einctio und von den innerhalb der Sitzstufen

10 mundenden vomitoria nach den einzelnen Sitzen
vermittelten offen zwischen den Sitzplatzen auf-
und absteigende Verbindungstreppen, die das
maenianum wieder in 16 eunei zerlegten (Rich-
ter Topogr. Abb. 16).

Ahnlich war dieEinrichtung des zweitenRanges

.

Zuganglich war dieser durch eine Treppenanlage,
die von den aufieren Korridoren des ersten Stock-
werks auf einarmigen Laufen zu den vomitoria
mitten in den Sitzstufen des maenianum seeun-

2Qdum fuhrte; ein zweites Treppensystem fuhrte
vom innersten Korridor unter dem zweiten Rang
mit einem Podeste nach dem aufiersten Korridor
des dritten Stockwerkes. Von hier gelangte man
durch den Innenkorridor auf die praeeinctio hinter
dem zweiten Rang. Der balteus dieser praeeinctio
war eine hohe, mit Turen, Fenstern und Nischen
versehene Backsteinmauer, auf der sich (Hulsen
Bull. com. 1894, 312ff. und Rem. Mitt. 1897, 334
der AnsichtUggeris und Knapps folgend, nicht

30 erst am nachsten Mauerring, wie Lucangeli,
Canina, Reber u. a. wollten; vgl. Baumeister
Denkm. I Abb. 71 und Durm 671ff. mit Fig. 745)
eine Saulenhalle erhob, unter der Holzbanke Sitze
trugen (maenianum summum in ligneis), Uber
die Treppenanlage, die hierher fuhrte, Durm 683f.
Dies war der Platz der Frauen. Dafi sie unter
den Leuten aus dem niedrigen Volke salien (Calpurn.
Eel. 7, 26f.) T

ist nicht wahrscheinlich.

Auf das Dach dieser Porticus fuhrten Treppen;
40 nier oben waren die Stehplatze der pullati (vgl. Suet.

Oct. 44). Oberhalb dieses Zuschauerplatzes sieht
man die Kragsteine, die auf Schwibbogen einen
ca. 2 m breiten Umgang trugen (Jordan-Hulsen
296), von dem aus die Matrosen das velarium (s. u.)

dirigierten.

Rekonstruktionsversuch nach den Aufnahmen
von Desgodetz (1682) Durm Fig. 743, nach
Knapp und Hulsen ebd. Fig. 745. Technische
Details Durm 206f. 2271 236ft u. 0. Zur Aus-

50 schmuckung des balteus mit Mosaik (Calpurn. Eel.

7, 47) Hirt Baukunst b. d. Alten HI 165.
Die Arena, die mit dem ErdgeschoB des

AuBenbaues in gleichem Niveau liegt, ruhte auf
Substruktionen, die jetzt zum Teile aufgedeckt
sind (Grundrifi bei Rich ter Topogr. Abb. 15;
vgl. Petersen Abb. 44 und Lanciani The ruins
fig. 141). Sie bestehen der Hauptsache nach aus
drei dem elliptischen Grundrifi der Arena folgenden
Korridoren, die wieder durch lange, der grOfieren

60 Achse parallele Mauern verbunden, ein System von
unterirdischen Gangen und Kammern ergeben. Die
Substruktionen stehen auf einem ZiegelfaBboden
auf (Reste des holzernen Fufibodens im geraden
Mittelgange Lanciani The ruins fig. 145), der
im Zentrum mehr als 5,60 m, bei oer Torder-
mauer des Podiums 6,08 m unter dem Niveau
der Arena liegt, also zeltdachfthnlich die Gewisser
vom Hittelptmkt nach den Seiten in einen Kanal

2521 Flavium amphitheatrum

ableiten konnte, der (60 x 48 cm 1. Weite) an
der Peripherie verlaufend (Babucke 25) semen
Inhalt an den beiden Endpunkten der grofien

Achse an zwei grtffiere Sammelkanale abgab, die

sich zwischen Amphitheater und Constanthisbogen
zu einem Gauge vereinigen; dieser zog sich an
der Stidostecke des Palatin voruber durch das Tal
des Circus maximus in der Nahe der Miindung der

Cloaca maxima in den Tiber (Kiepert-Hulsen
FUR Taf. HI), tfber die Anlage der Abzugs- 10 untereinander(Richter Topogr. 170 u. a.), sondera

Flavium amphitheatrum 2522

Meer auf einem geebneten, elliptischen, mit Tra»
vertinplatten gepflasterten Platze (Langsachse
206, Querachse 174 m; uber das Verhaltnis des-

elliptischen Platzes zum elliptischen Bau Not.
degli scavi 1899, 299). Im Umkreis stand eine

Anzahl grofier eippi aus Travertin (firnf an der

Ostseite erhalten; vgl. Not. degli scavi 1895, 101.

227. Lanciani The ruins %. 143), welche, nach
den Lochern an ihrer Rhckseite zu urteilen, nicht

kanale Lanciani Not. degli scavi 1879, 13. 36.

Bull. com. 1880, 228.

Der Zweck der Substruktionen ist zum Teil

noch unklar, doch dienten sie wohl fiir die zu

den Spielen notigen Maschinerien. tfber die zahl-

reichen zumHeben derKafigebestimmten Oirhungen
Jordan-Hulsen 29 und Babucke 57f. Ab-
wechselnd eingewolbt und offen bildeten sie, mit
Balken und Bretterboden abgedeckt, den Boden des

mit dem Gebaude selbst durch Schranken derarfc

verbunden waren, dafi der Platz um das Amphi-
theater herum in radiale Abteilungen geschieden
^vurde (Jordan-Hulsen 289), um die Zuschauer-
massen zu teilen. Mit den Eingangen korrespon-
dieren sie nicht.

Die Notiz der Regionsbeschreibung (amphi-
theatrum quod capit loea LXXXV1I) ist sicher

unrichtig. Hulsen hat Bull. com. 1894, 318ft
Spielplatzes. Fea hieltdiese Untermauerungen 20 die lineare Ausdehnung samtlicher Sitzplatze mit
wegen ihrer minderwertigen Bauart fiir mittel-

alterlich, und auch Babucke 58f. (vgl. Reber
Ruinen 413. Jordan Forma IJrbis p. 17) halt

sie fiir nachdomitianisch, da er eine Unterwasser-
setzung einer Arena mit Brettern fiir unmtfglich

halt. Dagegen halt Jordan-Hulsen 291, 24
eine Unterwassersetzung der Arena des Amphi-
theaters uberhaupt fur ausgeschlossen (vgl. dagegen
MarquardtSt.-V.HI536f. Friedlander S.-G.6

68 750 rem-Fufi berechnet, wonachhflchstens 40 000-

—45000 Personen auf den Sitzen Platz fanden.

Dazu kommen allerdings noch die auf der Porticus

des obersten Stockwerks stehenden Zuschauer (vgl.

Lanciani The ruins 381). Uber die Assignation

an Kollegien u. a., die nicht nach Personenzahl r

sondern auf eine bestimmte Anzahl von Fufien

stattfand, Hulsen Bull. com. 1894, 312ff.

Das zum Bau des Amphitheaters verwendete
II 410ft Daremberg-Saglio Dictionn. I 242). 30 Material ist nach seinem inneren und auBeren
Sicher gehoren die aufgedeckten Partien der Sub-
struktionen einer spateren Zeit an; vielleicht wurden
sie aber an Stelle solideren, vom Erdbeben zer-

storten Mauerwerks gesetzt.

Tiber die unterirdischen Gange, die vom
Amphitheater ausgehen, Babucke 59f. und Jor-
dan-Hiilsen 291. Ein Gang, unter dem nach
Norden hin gelegenen Kaiserbalkon beginnend und
mit diesem in Verbindung stehend, stellte wohl

Werte verschieden. Die Fundamente, eine tiefe

Schicht von opus incertum, gehen bis 9 m unter
das Niveau der Arena (Narducci Fognatura di

Roma 69f.). Fiir die Pfeiler, die aufiere Fassade
und die am meisten belasteten Partien der Innen-

konstruktion ist Travertin, fiir die iibrigen Teile

GuBwerk und Tuff verwendet; was Marmorver-
kleidung hatte, ist Ziegelmauerwerk. Die Sub-
struktionen sind aus Travertin, Tuffund schlechtem

die direkte Verbindung der Arena mit dem ludus 40 Mauerwerk hergestellt. Der ganze Zuschauerraum
magnus am Esquilin her. Ein zweiter mit Stuck-

reliefs verzierter Gang, dessen Bau gewOhnlich dem
Commodus zugeschrieben wird (Reber Ruinen
418), wird fiir eine Verbindung mit der domus
Vectiliana gehalten (vgl. Babucke 59). Uber
einen dritten Gang, der am westlichen Ende der

Langsachse ansetzte, Jordan-Hulsen a. a. O.
Zum Schutze gegen die Sonne konnten einzelne

Teile des Gebaudes mit einem Zeltdach (velarium)

war mit Ausnahme der Holzsitze im obersten

gedeckten Maenianum mit Marmor bedeckt. Zu
den Ziegelstempeln Jordan-Hulsen 290. tfber

die Kosten des Mauerwerkes (auf ca. 38 Millionen

Francs veranschlagt) Friedlander S.-G.6 n 297.

Jetziger Zustand. Als Wohnung (schon

unter Theodorich, Cassiod. var. IV 42. Fried-
lander 346) und Speicher (Ma rang on i Delle
memorie sagre e profane dell' anfiteatro Flavio

iiberspannt werden (Hist. aug. Commod. 15). In 50 46£ Muntz Revue arch^ol. N. S. XXXII 2, 171f.
der Hohe des obersten Drittels des 4, Stockwerks
sind uber jeder Arkade drei Kragsteine angebracht,
denen in den Gesimsplatten viereckige LOcher
entsprechen. Diese Vorrichtung diente holzernen
Masten als Stiitze, an denen das velarium selbst

befestigt war (vgl. Froehner Medaillons 188f.).

Sicher handelte es sich um keine vollstandige Ab-
deckung des Innenraumes, wie z. B. To ceo Del
velario e delle vele 15f. wollte (L asp eyres bei

Palazzo Venezia, die Cancelleria, Pal. Farnese und
der Hafen an der Ripetta sind aus Quadern des-

Amphitheaters gebaut; vgl. Bull. com. 1902, 304ft)^

als Hospital und Kalkgrube (Marangoni 55f.)

beniitzt, hat das Amphitheater zwei Pfeilerreihen

an der Siidseite imd alien Marmorschmuck ver-

loren. Von den 80 auBeren Bogen stehen noch

33, im Innern finden sich nur noch Reste der

Stutzmauern fiir die'gradus (zur Wiederherstellung
Fyiedlander S.-G.6 II 548f.), sondern nur um 60 eines euneus Lanciani The ruins 383).
teilweise Abblendung. Vgl. Mau Pompejis 204,
wo die vela in einzelnen Streifen iiber einzelne
der Sonne besonders ausgesetzte Partien gezogen
erscheinen (Jordan-Hulsen 296f. Durm 687ft).

Zu den sparsiones vgL Seneca quaest. nat. II

9, 2 und Martial spect. 3, 8 (Forbiger Hellas
u. Rom I 440 Anm. 135).

Der gauze Ban erhebt sich 23 m fiber dem

Geschichte des Amphitheaters im
Mitte 1 alter und Neuzeit. fiber die Ab-
schaffung der Fechterspiele Friedlander S.-G.&

II 420ft Die letzte Tierhetze veranstaltete Ani-

cius Maximus 523 zur Feier seines Consulats-

antrittes (Cassiod- var. IV 42). Bed* Yenerabilis

(8. Jhdt.) sah es noch unversehrt (9. 0.). Stark:

litt das Amphitheater wohl Ton den Seharen Gois-



<:ards (Marangoni 46. Eeumont Gesch. d. St.
Rom II 377ff.). Im 12. Jhdt. wurde es die Burg
der Frangipani (Gregorovius Gesch. d. St. Rom
im Mittelalt. IV 382f.)

f 1244 wurde es zuerst zum
Teile, spaterganz Besitz der Annibaldi {Cerasoli
Bull. com. 1902, SOOf.), nachdem 1231 infolge
ernes Erdbebcns ein Teil eingestttrzt war (Gre-
gorovius V 633). Im Anfang des 14. Jhdts
kommt es in die Botmafiigkeit des Senats vonias^s'S^s=^^>^c=^««brudersehaft derKapelle Sancta Sanctorum abtrat.
Elide des 15. Jhdts. horen wir von Passionsspielen
im Amphitheater (Adinolfi Roma nelT eta di
mezzo 376ff.

;
vgl. Gregorovius IV 6901), die auf

-emem hfllzernen Gertiste uber dem Dacbe der in die
Arkaden cingebautcn Kapelle Sa. Maria della pieta
stattfanden (Bull. com. 1892,304. Eeumont II
999f.) und erst von Pauini. (1534-1549) verboten
wden. Sixtus V. (1585-1590) will in den unteren
Boe'ftnreili^n rinp W^iic™™™.™ — t i-^j

xiaviuiu arapmtneatrum zb%4:

des unterirdischen Ganges nach dem Caelius hin
(Babucke 52). 1802 beginnt Teas Arbeit im
Amphitheater, der (von 1809 an von Valadier unter-
statzt) 1813 innen unter den Arkaden und auflen
an der Nordseite das antike Niveau erreichte
(Eeumont III 2, 779ff.), nachdem er bereits das
Podmm, die beiden Kaiserbalkons und die Stiege
bloBgelegt hatte, die mit dem Gange nach dem
Uehus (s. o.) in Verbindung stand (Babucke

deckte, mufiten 1814 wegen emporquellenden
Grundwassers verschuttet werden. Die Erschlie-
fiung der Substruktionen fuhren 1874 P. Rosa
mid E. Lanciani weiter, sie legen die elliptischen
Konidore his auf den Ziegelfufiboden frei, ver-
folgen die unterirdischen Gange von der Arena
aus, ermitteln das System der Abzugskanale und
legen 1878 durch Verbindung dieser Kanalan-
lagen mit dem Hauptkanal (s. o.) die Substruk-

legt man Stucke des antiken Pflastcrs um das
werden (B a b u ck e 34). Eine Konzession fur Stier-
gefechte (1671) bleibt unbeniitzt (Marangoni 04.
72), 1675 wurden die Eingangsturen durch Mauer-
werk geschlossen (a. a. 0. 64). Clemens XI. (1700— 1721) verwendct die unteren Bogenreihen zur
Salpetergewinnung und erbaut 1703 aus den durch
das Erdbeben gelOsten Triimmern den Tiberhafen

Amphitheater blofi und findet 1895 die Traver-
tincippi, die das 17,5 m breite Trottoir gegen
den freien Platz hin abgrenzten (Bull, com 1895
11 7f. Not. degli scavi 1895, 101. 226). In der
letzten Zeit wurden die Substruktionen an der
Nora- und Westseite aufs neue durchforscht (Ba-

l
n
,.
d
fli;

ipS_a^Mara,

n^ ni
;
66 )' tlber die Be- bucket). ' 'mL^^^^^]

nachSfld-aOgelis Eelazionc dell' uffizio tecnieo di Eoma
muhungen Fontanas, die Aufienmauer
ost hin zu stfltzen, Babucke 51. 1744 weiht
Benedict XIV. (1740-1758) die Arena dem An-
denken der Martyrer (Marangoni 70f.) und er-
richtet die 1874 wieder entfernten Kreuzweg-
stationen (Bull. corn. 1902, 311), 1805—1807 lafit
Pius VII. auf Feas Rat die sudGstliche AufJen-
mauer durch Lezzani, Palazzi, Camporesi und
K. Stern mit emem riesigen Backsteinpfeiler
stutzen. Weitere Stutzungen nehmen Pius VII.

™^,*lL- t
d^^^

1903, 8-14).
Zu den auf das Amphitheater bezuglichen

Fragmenten der Forma Urbis (Jordan XIII 65
69. XVH 113 a-g) Jordan-Hulsen 294ff.

Miinzen auf das Amphitheater beziiglich-
Cohen 12 461 nr. 399. 400 (Titus). IV2 447
nr. 468. 469 (Alexander Severus). V2 37 nr. 165.
166 (Froehner Me"daillons 188f. Gordian III)
Vgl. Eckhel VI 357ff. 375. VII 270f. 315. Do-

in Ziegelmauerwerk erneuern (volle'ndet 1828)
Auch Gregor XVI. restauriert 1845 den dritten
inneren Arkadengang gegen den Konstantinsbogen
lun und stellt sieben Bogen wieder her (Babucke
54). 1849 bis 1852 sichert Can in a die Nord-
seite und ftihrt auf der Grundflache des zweiten
Arkadenstockwerks ein Stuck des dritten und
vierten Stockwerks im Innern bis zur Hone des
Kranzgesimses auf, stellt die Treppenaufg-anse

Inschriften: Hiibner Ann. d. Inst. 1856,
68—71 (tab. XII). Lanciani Bull, com. 1880,
211-282 (fcav. XXI-XXIII). Huelsen Inscrip'
tiones in amphitheatro Flavio repertae CIL VI
32085-32263.

Zusamraenstellung der alten Veduten des
Amphitheaters bei Hiilsen Bull. com. 1892, 38f
Babucke 48ff. Jordan-Hulsen 286.

Literatur: S. Serlio Architettura, libro IIIl^r mui f«w „ 'm ; ",Fpcu«mBwige ^neramr: o. oer j 10 Architettura, libro III

tinseitc auf (Babucke 54ff.; Selbstberichtc
€ an in as Ann. d. Inst. 1852, 251ff.: vgl. Arch
Anz. 1850, 15).

Ausgrahungen. Schon 1602 legen Finocchi
und Gunano Stucke des antiken Pflasters um das
Amphitheater frei. 1603 veranstaltet Kardinal
del Monte am Boden der inneren westlichen Hallen-
gange Ausgrabungen (vgl. Babucke 48; Plan
bei Lanciani The ruins fig. 140) ; 1639 erhalt

Graevii thes. IX 1270ff. Panvinius De ludis
circensibus (1642). A. Desgodetz Les edifices
antiques de Rome (1682) 245ff. C. Font ana
L'anfiteatro Flavio descritto e delineato (1725).
L. Re Osservazioni sulT arena e sul podio dell'
a. FL (1812). C. Fea Osservazioni sulT arena
e sul podio delF a. Fl. (1813) ; Notizie degli scavi
nell' a. Fl. (1813) ; Ammonizioni critico-antiquarie
(181 3j: Xuove osservazioni intorao all' arena dell'B,.,imo .„ p ipT -"." ^>-,JJ '

iUUi7 «"«wt \i-oio; j>uove osservazioni mtorno all' arena deir

llTlt^ A^nh^W
1118 ^ Grabungen^Um-eOa. Fl. (1814). A. Uggeri Journees pittoresquikreis des Amphitheaters. 1y14 jn-iibt RanAni A*e &a\{\™<, a* w„™= „„„;, vviirV^ r^,»kreis des Amphitheaters. 1714 grabt Bianchini

mi Zentrum der Arena und erreicht das antike
Pflaster der Substruktionen; sie selbst scheint
er nicht freigelegt zu haben. 1743 deckt Fico-
rom bei S. Giovanni e Paolo ein Stuck des Haupt-
kanales auf, 1773 legt Noccoli weitere Stucke
•des Umfassungspflasters blofi. Seit 1790 grabt
iucangeli im Amphitheater und findet den Beginn

des Edifices de Rome ancienne XXIII Taf. 5—11.
Taylor und Cresy The architectural antiquities
of Borne Taf. 114-129. A. Nib by Del foro
Bom., della vU sacra, dell' a. FL (1819). A. Hirt
Gesch. d. Baukunst b. d. Alten HI (1827) lSlff.
Platner, Bunsen u. a. Beschr. d. Stadt Bomm 1 (1837) 319ff. (Knapp im Bilderheft 2 Taf. 5.
6). G. Valadier Supplement*) all' opera ...

2525 Flavius Flavius 2526
dell' archit. A. Desgodetz (1843) Taf. 55-60. alten Grabschrift in Praeneste (CIL XIV 3136
^• B!^
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- 16, romischer
Amphitheater (1876). Thierry in Daremberg- Bittex.Freund des697 = 57gestorbenenSchwieger-
Saglio Dictionn. I (1877) 241ff. F. Guadet sohnes Ciceros C. Piso (o. Bd. m S 1391 Nr %)Jitudesur la construction e la disposition du Co- und 708 = 46 an den sizilischen Statthalter M
£ieJ t } F- Reber DieKuinenEoms2(1879) Acilius empfohlen (fam. XHT 31). Wohl ohne
407fl. Julius m Baumeister Denkm. I 70ff. Not wird von ihm ein gleichnami^er Anhanger
E. Lanciani The ruins and excavations of ancient 10 des M. Brutus unterschieden- 710 = 44 tauchte
5°mt Qfll ?

7lff'
E

"
Petersen Vom alten der Gedanke auf, daB die Bitter aus freiwilligen

Ji£m\ i^5?} i °- Kl
XT
hter

-

T?P°^aPhie2 Beitragen eine Kriegskasse far die CaesarmOrder
(1901) 167ff

.
Borrmann-Neuwirth Gesch. d. zusammenbringen sollten, und an Atticus erging

9?S««f 4)f 8ff
ff

.' Da;
ra Banstilena von C. Flavius die Aufforderung, die Sache in

2 (1905) 668ff.^Jordan-Hulsen^Topogr. d. Stadt die Hand zu nehmen, aber an seiner Weigerung
Koni im Alterthum I 3 (1907) 282ff. scheiterte der Plan (Nep. Att. 8, 3). 711 = 43Zur Geschichte des Amphitheaters: schrieb Brutus an Atticus (Cic. ad Brut I 17 3}-

3 ^^n^i^m" l
c™™\G^-™res, liberi segnem eff&iunt

, quod quidem
d. fatadt Rom (1867—18*0). F. Gori Le ma-20 etiam in Flavio nostra perspexi. Es liefft an
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Stadt denke". der wie Atticus Bitter und GeschAftsmaim

fZrZ toS^'^^'v^T' UDd bereits in reiferen Jahren war
-
Dazu V^t,sclichte lie 4B3AF. H . Babucke Geschichte des daB Brutus in derselben Zeit an Cicero wegen

kolosseums (Progr Komgsherg) 1899. eines Streits schreibt, den F. mit der Stadt Dvr-

r^Jlu
deV°1

n
n-/

JU? n^e
li

(1
Z
47-1812)lier " rnach^ hatte und den Cicero schlichten sollte

gestellten Modell des Amphitheaters (1:60) Mo- (ebd. I 6, 4); denn auch hier handelt es sich
dele qui offre la restauration du Colisee . . . com- offenbar um Geldgeschafte grofien Stils. Beimenee par Ch Lucangeli

i
et termini par P. Dal- Philippi 712 = 42 ist F. als Praefectus fabrumbono (Borne 1815)

i

und Modele fait par Ch. Luc- 30 des Brutus gefallen und von dem Feldherrn vorangeh (Borne 182v) [Gall.] dessen eigenem Tod beklagt worden (Plut. Brut.
1 lavius, plebeischer Gentiluame, schon in der 51, 1); jene Stellung paBt auch wieder fur den

republikamschen Zeit in Italien ziemlich ver- wohlhabenden Bitter und die Klage fur den alteren
breitet weit mehr in der Kaiserzeit seit dem Mann. Munzen aus den J. 710 = 44 bis 712 = 42Emporkommen der Flavischcn Dynastie. zeigen auf der einen Seite die Inschrift Q. Caepfio)

1
1) Flavius bei Plut MarcelL 26 4 s. C. Deci- Brutus impferatorj, auf derandern die d FlaffiusJ

S;/^« (o- Bd- IV S. 2274 Nr. 8) und bei EhnicfiU^V **?***> pro prfaetor* fMomm-Appian Hann. 35 s Flavus Nr 1. sen Munzw. 653. Babelon Monn.de la rep.
2) FJavius Schullehrer in Venusia um 700 rom. I 497f.)

;
sollten sie von F. herriihren, was

" ^ vu* : n ' ): . ii , , .,
40allerd^ das Wahrschcinlichste ist, so hat er

d) llavius, Genosse Catulls, der c. G an ihn sich den hier gefuhrten Titel ebenso angemaBt,
ricntete^. [Munzer.] wie z. B. ein anderer Anhanger des Brutus, P.

4) Flavins (?), Joseph, ant. X\ 1169, s. Fab ius Lentulus Spinther. den eines Proquacstor pro

*Vfi • ^tt t.t
practore (o. Bd. TV S. 1399).

o) Flavius (CIL \I 1412 = 1547 = 31647) 12) C. Flavius, romischer Eitter aus Hasta}^ ^f^ N
5-

1i4 "-
r, • ,

in 8P aniei1 ' S^S 709 = 45 aus dem Lager der
b) (Mayius), bohn des Kaisers Domitian und Sohne des Pompeius zu Caesar uber (Bell Hisp

r JJomitia Lon^ma. s. Dnmitins \Tr m?l qa o. ak a ii,„ v»: \t~i ht ^At . ^ l '

... ferlangen ^ „„,

fi^ , T -
n

, , L , LW - ^chmid.] gerichtet (Appian. bell. civ. V 207)"" Die" Ton
8) Mosaikarbeiter von dem 1823 sich ein Gardthausen (Augustus H 98, 21) an^enom-

asaik nut emem Anollonkonfe an der Via Annia mw« T^^fifs^ ™;+ \r. n „„j.„a ... Pn i.

...J...1 TT anc r.
" ,- "— ; r/"" 1

- Ui aia U1CSC1 xiucunsui uer rrovinz Sirica war, run.
archeol. II 670. Brunn Gesch. d. gnech. Kstlr. n. h. XIX 4, also wahrscheinlich 71/2 n. Chr. (vgl.

m t?i , E
0, Eo3SDa cb.] 60 Borghesi Oeuvr. IV S. 534f. Pallu de Lessert

») Mayius ... ., wahrscheinlich Oberpriester Fast, des prov. afr. I 143ff.l. rGoldfinger.l
von Agypten, P. Tebt. II 294, 418 aus dem 15) Cn. Flavius heifit Anni f. 6eiEiaoig.27

-.m^ ip, - r t
Stein -] Peter

^
aus Gel1 - VI1 ^ lff0- Cic- ad Att. VI 1,

1U) O. ^ tavtus L, f., Duovir quinquennalis in 8. Plin. n. h. XXXIH 17 ; die Angabe On. f.

oSrsVtffa 67i= 80 ^CIL l 114° = xrv bei Liv - IX 46, 1 ist nicht sicher bezeugt und
^980 = Dessau 6248) ksnnte der Vater von keinesfalls glaubwurdiger. Dafi sein Vater ein
iSr. 11 und 16 oder mit dem ersteren identisch Freigelassener war, bezeugen Piso, Uvius (daraua
sein. Em anderer C. FUwwfs) L. f. auf einer Val. Mai. II 5, 2, vgl. IX 3, 3), Plinius, Pom-



2527 Flavius Flavius 2528

pon. Dig. 12, 2, 7, Diod. XX 36, 6- es ist mfig-
lich, daB nicht Annius selbst

t sondern nur sein
Vater Sklave gewesen war (vgl, Mommsen R.
Forsch. I 97, Q6 abgeschwiicht St.-R. Ill 422f.,

3). F. war seriba (Piso. Cic. ad Att. VI 1, 8;
Mur. 25. Liv. Val. Max. Macrob. Sat. I 15, 9),

tind zwar des Ap. Claudius Caecus (Plin. Pom-
pon.), zur Zeit der Aedilenwahlen fur 450 = 304
aber der curulischen Aedilen (Piso. Liv. IX 46,

2) ;
Licinius Macer frg. 18 Peter (bei Liv. IX 46, 10 unter Einfiigung einer Reihe von Falschungen

Publikationen , von der des Sex. Aelius Paetua
Catus angefangen, tiberging. Die Bedeutung des
F. fiir die Geschichte des rflmischen Rechtes ist

in neuester Zeit von einer Seite ebenso mit Un-
recht geleugnet, wie von. der andern mit TJnrecht
weit ubertrieben worden.

Gegenwartig ist man besonders eifrig und er-

folgreich bemtiht, den Nachweis zu fiihren, dafi
auf F. die alteste Redaktion der Consularfaateii

3) behauptete allerdings, er habe schon vorher

sein Gewerbe aufgegeben und sei Volkstribun,

triumvir noeturnus und triumvir coloniae de-

dueendae gewesen, aber das zweite dieser Amter
ist erst spater eingerichtet worden, so daB diese

ganze Angabe als Falschung Macers zu verwerfen
ist (vgl. Mommsen St.-R. II 594, 4). Bei jenen
Comitien wurde F. zum curulischen Aedilen fur

450 = 304 gewahlt (Piso. Cic. ad Att. VI 1, 8.

zuriickgeht (vgl. zuletzt Sigwart Klio VI 278ff.
mit Angabe der Literatur, wobei noch Neu-
mann Histor. Ztschr. XCVI 1906, 44f., 4 hin-
zugefiigt werden kann, s. u. den Art. Genucius
u. a.).

16) L. Flavius, romischer Ritter, im J. 681
= 73 in Handelsgeschaften in Sizilien tatig und
Belastungszeuge im Prozefi des C. Verres 684
= 70 (Cic. Verr. I 14. V 15. 155f.), wegen der

Liv. Val. Max. Plin. Pompon. Diod.); nur aus 20 Beziehungen zu dem Anklager Cicero und der
Fliichtigkeit nennt Val. Max. IX 3, 3 statt dieses klagenden Provinz gewiB auch der im J, 708
Arotes die Praetur. Nach Plin. n. h. XXXIII 18
vereinigte F. mit der Aedilitat das Volkstribu-

nat, vielleicht auch nach Pomponius (vgl. dessen

Worte: ut tribunus plebis fieret et senator et

aedilis curulis) ; Macer nahm offenbar an dieser

Amterkumulierung Anstofl und anderte sie ab
(ahnlich wie in der Geschichte des L. Minncius?
vgl. Liv. IV 13, 7. 16, 3f.), doch war sie in einer

klagenden Provinz gewiB
= 46 erwahnte L. Flavius, Bruder von Nr. 11
(Cic. ad fam. XIII 31, 1) und vermutlich auch
der F. , der im J. 709 = 45 sich einer von
Cicero im J. 684 — 70 geleisteten Biirgschaft

noch efinnerte (Cic. ad Att. XII 17, vgl. zur
Sache 14, 2. 19, 2 o. Bd. IV S. 1626, 26, wo-

nur eine Belegstelle).

17) L. Flavius, Volkstribun 694 = 60, be-
alteren Tradition gegeben. Welches Argernis die 30 antragte ein Ackergesetz, das nach dem Wunsche-
Wahl des F. zum curulischen Aedil der Nobilitat,

d. h. in erster Linie dem Patriciat, gab, wird
durch zwei Anekdoten bclegt : erstens legten ihre

Mitglieder zum Zeichen der Trauer die Standes-
insigmen ab (Liv. IX 46, 12. Val. Max. IX 3,

3. Plin. XXXIII 18 aus antiquissimi annates,

wahrscheinlich denen Pisos, vgl. Miinzer Quellen-

kritik des Plinius 225ff.); zweitens verweigerten
ihm vornehme junge Leute bei einem Besuch,

des Pompeius dessen Veteranen belohnen sollte

(Cic. ad Att. I 18, 6. 19, 4, vgl. II 1, 6. Dio
XXXVII 50, 1—4). Durch die Gunst des Pom-
peius und auch des Caesar wurde er schon im
iblgenden Jahre zum Praetor designiert ; als einen
Giinstling der Machthaber empfahl ihn Cicero

damals aufs angelegentlichste seinem Bruder
Quintus, der als Statthalter von Asien in einer

Erbschaftssache dem F. Schwierigkeiten bereitet
den er seinem erkrankten Kollegen machte, die40hatte (ad Q. fr. I 2, 10f.). Als Praetor 696 = 58
schuldige Ehrerbietung, worauf er sie zwang, ihn
in seiner Wiirde zu sehen (Piso bei Gell. VII
9, 4ff. Liv. IX 46, 9. Val. Max. II 5, 2). Eben-
falls zur hOchsten Verstimmung der Nobilitat

erbaute und weihte F. als Dank fiir die Verson-
nung der Stande, deren Zwist unter der Censur
des Appius ausgebrochen und damals unter der

des Fabius Rullianus beigelegt worden war, eine

Kapelle der Concordia nahe deren Haupttempel

kam er in Streit mit dem Tribunen P. Clodius^

weil dieser den jungen armenischen Prinzen Ti-

gra-nes, den Pompeius schon zwei Jahre vorher
dem F. zur Bewachung iibergeben hatte, ent-

fiihrte und den Versuch des F.
(
den Fliehenden

wieder zu fangen, mit Gewalt vereitelte (Ascon.

Mil. 41f. Dio XXXVIII 30, If., vgl. Cic. ad
Att. Ill 8, 3). Vielleicht ist F. der Flavius, dem
Caesar im Beginn des Biirgerkrieges Sizilien 705

und brachte seinen Namen auf der Weihinschrift 50 = 49 und eine Legion zugedacht hat (Cic. ad
„„ ,t;„ TV Aa uf r>,:„ _ u tvvttt 1m r^ Att x ^ ^ ^ der genator 0^vtos Aevxlov

AtficjvCa in einem Senatsconsult tiber die Juden
vom April 710 = 44 (Joseph, ant. Iud. XIV 220).

18) L. Flavius Consul suffectus seit 1. Mai
721 = 33 (Fasti Venus. CIL 12 p. 6Q),

19) M. Flavius teilte 426 = 328 dem Volke

bei dem Leichenbegangnis seiner Mutter Fleisch

aus (itsceratio , wobl die erste in den Annalen
verzeichnete ; spatere zu Ehren sehr bedeutender

an (Liv. IX 46, 6f. Plin. n. h. XXXIII 19). Die
groBe Gunst des Volkes und den grofien Hafi

des Adels hatte sich F. durch eine hochbedeut-
same literarische Tatigkeit zugezogen, die in

engem Zusammenhang mit den politischen Re-
formen des Ap. Claudius Caecus stand, durch die

Veraffentlichung der Fasti und der Legis action es.

Die Zeugnisse dafiir sind Cic. Mur. 25 ; de or.

I 186; ad Att. VI 1, 8, vgl. 18. Liv. IX 46,

5. Val. Mas. II 5, 2. Plin. n. h. XXXIII 17. 60 Manner, Auct. de vir. ill. 32, 4. Liv. XXXLX
Macrob. I 15, 9. Pompon. Dig. I 2,2, 7; die

Angabe des Livius, daB F. erst als Aedil diese

Tatigkeit entfaltete, scheint ungenau gegenubei
der des Plinius und der freilich in aiiderer Weise
entstellten des Pomponius, dafi gerade dadurch
F. popular geworden sei. Bruchstucke des Ius
civile Flavianum (Pomixm.) sind nicht erhalten,
veil sein ganzer Inhalt in die ahnlichen jtogeren

46, 2); auf diese Weise dankte er ihm tor die

Freisprechung von einer Anklage, die wegen
Unzucht durch die Aedilen erhoben worden war,

und erwarb sich seine Gunst, so dafi er bei

den nachsten Tribunenwahlen abwesend gewahlt
wurde (Liv. VIII 22, 2—4). Diese Freisprechung
ist wahrscheinlich die von YaL Mai. Vill 1 ab«L

7 ausfuhrlicher erzahlte, obgleich bier der Grand
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der Anklage nicht angegeben und der Angeklagte

nicht M., sondern Q. Flavius genannt wird; da
nach dieser Erzahlung die den F. freisprechende

Majoritat der Tribus runfzehn betragen zu haben
scheint, mufl sie nach der Errichtung der 29.

Tribus 422 = 332 angesetzt werden (Momm-
sen St.-R. Ill 172, 2), und da der anklagende

Aedil nach ihr C. Valerius, also ein Patrizier

ist, in ein nach Varronischer Aera ungerades Jahr,

prachtvollen Grabmal an der Via Appia beisetzen

(v. 222ff.). Mit dem Eult dieses Heiligtums be-

auftragte aeditui, Freigelassene des F., werden
genannt CIL VI 2214. 8713. Seinen groBen
Reichtum zeigte auch ein gojdenes Bild des Kai-
sers auf dem Kapitol, das er angeblich auf Wunsch
seiner sterbenden Gattin errichtete (Stat. v. 189—191). So diirften von ihm auch die balnea
Abaseanti erbaut worden sein, die sich nach Not.

am besten in das dem Tode der Mutter des F. 10 region, urbis, bei Jordan Topogr. II 542, in der

vorhergehende 425 = 329, so daB C. Valerius,

wenn er der Consul von 423 = 331 ware, die

Aedilitat nach dem Consulat verwaltet hatte. In

seinem zweiten Volkstribunat 431 = 323 bean-

tragte F. beim Volke die strenge Bestrafung von

Tusculum, weil es mit Velitrae und Privernum

gegen Rom gemeinsame Sache gemacht hatte

;

doch sprachen samtliche Tribus aufier der Pollia

die angeklagte Gemeinde frei (Liv. VIII 37, 8—12.

Regio I,PortaCapena (sudostlicher StadtteilRoms),

befanden. Kaiserliche Freigelassene des gleichen

Namens, aber von ihm verschieden, begegnen
ofters auf Inschriften, so z. B, CIL VI 8628. 14895.

17975. 18073. 18140. XIV 2191. Bull. com. 1886.

289, 1291. Vgl. Prosopogr.imp. Rom. II 62f. nr. 136.

Friedlander Sittengesch. 16 98. [Stein.]

26) Cn. (?) Flavius Aelianus. Im J. 228 n. Chr.

war Fl. Aelianus legfatus) Augfusii) prfq) pr(ae-

Val. Max. IX 10, 1, vgl. Mommsen Strafr. 20 tore) von Pminonia inferior (CIL III 3524 Aquin-

74, 4).

20) M. Flavius. seriba und Gehilfe Caesars

bei seiner Kalenderreform 708 = 46 (Macrob. Sat.

I 14, 2, vgl. Mommsen R. G. Ill 567 Anm.).

21) Q. Flavius bei Val. Max. VIII X abs. 7,

vgl M. Flavius Nr. 19.

22) Q. Flavius aus Tarquinii (Cic. Rose. com.

32. 39) erschlug in Sullanischer Zeit PanuTgos,

den von Q. Roscius zu einem tuchtigen Schau-

cum, datiert vom 1. Okt. d, Js.). Wie Momm-
sen (CIL III 3258 und p. 1041) mit Recht be-

merkt, sail Friedr. Wilh. v. Taube (Beschrei-

bung d. Kgr. Slavonien, Lpzg. 1777 Bd. Ill 71)

beim Kloster Kruschedol in Slavonien eine In-

schrift desselben Legaten ; er hielt sie fiir die

Grabschrift, die dem ,Praefectus praetorio (so er-

ganzte er pr. pr.) Cnejus Flavius Aelianus, Land-
pfleger von Illyrien' seine ,ftinf Sfihne' gesetzt

spieler ausgebildeten Sklaven des C. Fannius 30 hatten. F. ist vielleicht auch auf dem Meilenstein

Chaerea (s. d.) und mufite Roscius und Fannius

dafiir entscliadigen. Zur Zeit, als diese uber die

Entschadigung miteinander prozessierten , wahr-

scheinlich 678 = 76, war er schon tot (ebd. 42),

doch noch keine drei Jahre (vgl. ebd. 37 u. o.j.

Der Gentilname F. ist in Tarquinii nur noch CIL
XI 3436 nachweisbar. [Miinzer.]

2») T. Fl(avms) T. f. . v . . ., sodalis [Awre-

lianus (?) Antoninianus] Verianus, pro-

CIL III 3747 genannt. Er war Consular (vgl. Jtine-

niann De leg. Rom. I Adiutr. 78f.). [Groag.]

27) M. Fl(avius) Agrippa, pontiffex) (duum)-
viral/is) in der col(onia) (prima) Fl(avia) Aug(u-
sta) Caesarea sowie orator seiner Vaterstadt

(d. h. Fiihrer einer Gesandtschaft wohl an den
Kaiser, wie Zangemeister z. St. erklart), wird

von der Stadtvertretung durch eine Statue ge-

ehrt, Ztschr. d. deutsch. Pal. Ver. XIII 25 =
eo(n)s(td) [prov(inciae) ...., leg(atus) Aug(usti) 40 OIL III 12082 (Mommsen z. St. verweist fur

pr(o) pr(aetore) ?] provin(ciae) .... CIL VI
31712 (nach Htilsens Anm. vielleicht aus Bo-

villae; vgl. die Ehrenin schrift eines [T.] Fla-

vins .... F[e]U[x?] aus dieser Stadt, CIL XIV
2411). [Groag.]

24) T. Flavius . . . emus, Procurator (ixfrQoxag)

des Kaisers Domitian, IG XII 1. 59 (Rbodus).

25) T. Flavius Abascantus, ein Freigelassener

Domitians. Vorname und Gentile, die er seinem

die Erklarung des Wortes orator auf Tac. dial.

1). Er konnte identisch sein mit dem jimgsten

Sohn des Geschichtschreibers Flavius Josephus

aus dessen dritter Ehe, der im neunten Jahre

Vespasians (77,8 n. Chr.) geboren ist und die

Namen Simonides Agrippa fiihrte, Joseph, vita 5.

427. [Stein.]

28) M. Flavius Alpinus, Frater Arvalis, in

den Protokollen der J. 213, 218 und 220 ge-

kaiserlichen Patron verdankt, ersehen wir aus50nannt, im ersteren Jahre als Magister (CIL VI
CLL VI 8713 und aus der Inschr ift eines seiner

Freigelassenen, CIL VI 2214 ; Stat. silv. V praef.

nennt ihn bloB Abascantus. Er gehCrte zu den

reichsten und angesehensten Gunstlingen Domi-
tians, bei dem er das einfluBreiche Amt ab epi-

stulis bekleidete (bekannte Schilderung seiner

vielseitigen Tatigkeit bei Stat. silv. V 1, 83fF.:

vgl. Friedlander Sittengesch. 1^ 11 Of.'"); als

AugfusN) lib(ertuft) ab epi$tuli$ wird er genannt

2086. 2104. 2105). [Groag.]

29) T. Flavius Anterotianus, s(ub)pr(aefectus

vigilum) im J. 156 n. Chr., CIL VI 222. [Stein.]

30) Flavius Antiochianus , war Consul suffec-

tus in einem uns uubekannten Jahr, Consul ordi-

narius II im J. 270 11. Chr. zusammen mit Virius

Orfitus (CIL III 8117. 12 341. 12 648. XI 4589.

Hist. aug. Claud. 11, 3 [wo er falsohlich -4^4-

cianus genannt wird]. Cod, lust. I 23. 2. Fast.)

CIL Yl 8598f. Als seine Gattin Priscilla (sie 60 und Praefectus urbi in den J. ^9, 270 und 272
war alter als er und schon verwitwet. als sie ihn
heiratete; der Name Antistia L. f. beruht nur
auf der wohl gefalschten Inschrift CIL VI 5 4

*3060) starb, richtete Statius an ihn das Trost-

gedicht V 1 (um 95 n. Chr.; vgl. Friedlander
Sittengesch. HI 6 475). Er liefi der Verstorbenen

ein uberaus prunkvolles Leichenbegangnis ver-

anstalten (Stat. v. 209—221) und sie in einem
Pauly-Wissowa TI

(Chronogr. vom J. 354 [durch den wir das Gen-

tile Flavius erfahren]). Durch eine phrygische

Inschrift (Sterrett Epigr. jonrn. nr. 69 = Ram-
say Cit. of Phryg. I 288), in der auch Flavius

Antiochianus als XavxQ6(xa)Tog vnaxtxos erscheint,

lernen wir seine Gattin Pomponia Ummidia kennen;

uber sie und ihre phrygischen Besitzungen vgl.

R am say (a. a. O. 288f.) und d. Art. [Goldfinger.]
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81) Tlavius Antoninus, 4xavuc6$ (Suffectconsul

in unbekanntem Jahre), dv&vjmrog 'AyQixijs, wird
neben semen Brtidern, den Consularen PI. Damia-
nus (Nr. 73) und FI. Phaedrus (Nr. 144) in einer
iragmentierten genealogisohenlnschrift aus Tralles
genannt (Athen. Mitt XXI 1896, 112f. = Dessau
8836). Wie in den Jahresheften des osterr. arch
Inst. X 1907, 282ff. ausgefiibrt ist, war er allem
Anschein nach der Sohn des reichen Sophisten cot z!' Tt^lTi^V^tr^^^Fl. Damianus aus Ephesus (Nr. 72) und der 10 II \m>\ i t\ I

" wi-"I /g 6™ Dl^ e^r -

Yedia Phaedrina die f vornehmen lvZLZ ^fusTyL! #a^f$B̂ K^

namige Consul II des J. 176 sein Sohn gewesen
(vgl. Nr. 36).

8ft) M. Flavius Aper, Consul n ordinarius im
J. 176 n. Chr. mit T. Pomponius Proculus Vitra-
sras Pollio, der gleicbfalls zum zweitenmal Con-
sul war (der ganze Name CIL X 1843. XV 1436-
L Apro — wohl irrtumlica — VI 2382 b; sonst
vgl. Hist. aug. Comm. 2, 4. 12, 5. Klein Fasti

Pbaedrina (Nr. 239) aus MliC ttCJVUli
Sohne des Fl. Antoninus waren vermutlich die
Senatoren Fl. Damianus (Nr. 74), FL Antoninus
(Nr. 32) und ein Unbekannter (Fl. Phaedrus^),

den ersten Consulat noch nicht' bekleidet. Viele
Ziegel, meist stadtromischer Provenienz, tragen

Eph. I 211). F. gehort nicht, wie Pallu de
Lessert annahm (Fast. d. prov. Afr. II 136ff.),
in das Ende, sondern in das erste Drittel des
3. Jhdts. n. Chr. (vgl. Jahreshefte a. a. 0.). Ent-
weder er selbst oder sein gleichnaraiger Sohn ist
der Fl, Vedius Antoninus c(larissimus) v(ir),
der nach dem Zeugnis von Wasserleitungsinschrif-
ten em Haus in der Nahe der Diocletianthermen
besaB (CIL XV 7456).

dorf Forschung. in Eph. I 211}, wahrscheinlich
Sohn des Vorbergehenden, s. d.

33) Flavius Aper (in den Hss. auch Fahius
Aper, doch ist nur jener Name bei einer senato-
nschen Familie bezeugt; derselbe Irrtum IGR III
81, s. Nr. 35), trat in einer Senatsverbandlung im
J. 105 n. Chr. (spatestcns im April, vgl. Momm-
sen Hist. Schr. I 879) mit grofier Hartnackig-
keit tur die Bestrafung des angeklagten Rechts-

, ,. +
- --- ™ ^.1148). ^a tue

datierten unter lhnen aus den J. 151 und 157
n. Chr. stammen (CIL XV 1144. 209), wird dieser
reiche Gatsherr und Ziegeleienbesitzer eher der
Consul II 176 sein als der Consul des J. 130,
vermutlich der Vater des ersteren. Allerdings ent-
scheidet sich Dressel (CIL XV p. QG) far den
Vater, weil tbcreinstimmungen zwischen Ziegel-
stempeln des Aper und solchen der Flavia Seia
Isaunca auf enge Beziehungen zu dieser Dame
SChlienftTl lflHSAM llnrl Ttw,,*:^ i„ .J™ T inn t_-MS.11^^^^^^

o. 6). Da die spateren Flavn Apri meist das 8035. «fin7 - tw,„„ ooka „„,
n ™^_ A"f f •5. 6). Da die spateren Flavii Apri meist das

Praenomen Marcus fiihren, konnte man nicht ohne
Grund vermuten, daB der bekannte Redner M.
Aper aus Gallien, eine der Hauptpersonen des
Taciteisehen Dialogs (s. o. Bd. I S. 2696), dem-
selben Hause angehorte und etwa der Vater uDseres
Aper war (fur identisch mit diesem halt ihn irrio-

Borghesi Oeuyr. Ill 102). [Groag.]
*

34) L. Flavius Aper, v(ir) p(erfectissimus),

, aeses (von Unterpannonien)
, CIL III 15156

(Aqumcura). Aus der zweiten Halfte des S. Jhdts.
Moghcherweise identisch mit dem Gardepraefec-
ten Aper, der von Diocletian getotet wurde, Bd I
S. 2697 Nr. 4. [Stein.]

3o) M. Flavius Aper, Consul ordinarius im
J. 130 n. Chr. mit Q. Fablus Catullinus (der
vollstandige Name CIL VI 208. 219. 10 290. XV
1436; M. <Pafi!ov "Axwog C a gnat IGR III 81;
in den Fasten des Hydat. und im Chron. Pasch!

141 auf Ziegeln genannt ist j aber die Verbindung
mit Isaunca erklart sich ebensogut, wenn man
Aper^fur lhren Erben ansieht (vgl. Nr. 245).

37) T. Flavius Aper Commodianus, vielleicht
bohn des Vorhergehenden und unter der Regie-
rung des Commodus (176—192) geboren, war in
den J. 222 und 223 Legatus August! pro prae-
tore von Germania inferior (TVeihinschriften aus
den standlagern der Legio I Minervia und XXX

LIH/LIV 1873, 233f. v. Domaszewski Westd
Ztschr. XIV 1895, 37. 63). Vorher muB er
Consul gewesen sein, ist aber nicht identisch
mit dem Consul des J. 207, Aper fs. o. Bd. I
S

-
2697 )- [Groag.l
38) Flavius Arabianus. Praefectus Annonae

unter Aurelian, Hist. aug. Aur. 47. [Stein.]
39) T. Flavius Archelaus, Frater ArvaLis, inpraeses (v0n Unterpannonien), 'ciL m iHSi 50 den Protokol » ^T^ '

2»12^^(Aqumcuna). Aus der zweiten Halfte d,s ft. .n,^ n . Chr. genannt; im J. 218 war er fLen 220
zum zweitenmal Magister des Collegiums '(CIL
VI 2104a. b. 2067. 2105. 2107; offenbar irrtam-
hch lautet sein Name 2067, 6. 1L Flavius Arche-
silaus, 2107, 19 T. Fl. Areresilaus). Auf In-
schnften von Olympia begegnet in den J. 245
bis 265 ein T. Flavius Archelaus, Sohn eines
Archelaus, 6 y.odnozog , der die Wurden eines

Ut Hhn «i/ irif„„;;;rj
--•- -- ^...»«. , a^ 1I

, Helladarchen, Alytarchen, viermal die eines Theo-

™i ti
al
\?Il

,

t
.

consul d
f Catullinus genannt, 60 kolenbekleidete(Dittenberger-Purgoldnr 121

giero Diz. epigr. II lOOOf. und oben Fabius
Nr. 61). Er wird der Adressat des Dig. XXXVIII
2, 22 zitierten Reskripts Hadrians an Flavius
Aper sein; nach dessen Inhalt scheint er da-
mals eine Militarprovinz verwaltet zu haben.
Der eine Generation vorher begegnende Senator
FZ. Aper (Nr. 33) ist wohl sein Vater, der gleich-

— — ,

.

/7 — „„ iW„ setzte
er selbst seiner Gattin . . . xjilaa oder . . . yjdaa.
die Priesterin der Demeter Chamyne war); er ist
mit dem Arvalen Flavius nicht identisch, viel-
leicht jedoch (werm uberhaupt mit ihm verwandt)
sein Sohn. Vgl. noch Nr. 40.

40) T. Flavins Archelaus Claudianus, Ug(a-
tus) Aug(usti) mutmaBlich der consularischen

2583 Flavius Flavius 2534
Provinz Hispania Tarraoonensis (CDj II 2408).
Offenbar dieselbe PersCnlichkeit ist <fX. 'Agx^aoe
KXa.vdiav6$

t vx[az]ut6s, dem sein GroBvater (?)

Glykon, Bularch im lydischen Philadelphia, eine
Statue setzte (Le Bas-Waddington III 644,
unvollstandig CIG II 3430; naji[n]ov lasLeBas;
vgl. Ti. CI. Glyco ebd. 652). Seine Namen lassen
auf Verwandtschaft mit dem Vorausgehenden
schliefien, fflr dessen Sohn ihn Borghesi
(Oeuvr. Vin 596) halt; ob er mit T. Flavius
Claudianus (Nr. 60) zusammenhangt, ist recht
fraglicb. [Groag.]

41) Flavius Archippus aus Pmsias in Bithy-
nien, war unter Domitian durch den Proconsul
Velius Paullus wegen einer Falschung zu Berg-
werksarbeit verurteilt worden, hatte aber seine
Ketten gesprengt und

;
wurde dann vom Kaiser,

an den er ein Gesuch gerichtet hatte, begnadigt,
ja sogar mit einem Grundstuck beschenkt und
als bonus vir dem Wohlwollen des neuen Statt-
halters empfohlen. Cherdies wurde durch ein
Dekret seiner Vaterstadt die Aufstellung seiner
Statue beschlossen und seine Ehre somit voll-

standig wieder hergestellt. Unter Traian aber
wurde wahrend der Statthalterschaft des Plinius
etwa 111—113) die Erinnerung an seine Verur-
teilung wieder aufgefrischt, als F. verlangte, als
phUosophus von der Pflicht der Teilnahme an
den Gerichtssitzungen des Conventus befreit zu
werden. Vielleicht hatte er durch seine feind-
selige Haltung gegen den bekannten Redner Dio
Cocceianus in Prusa Erbitterung hervorgerufen.
Gegen diesen hatte namlich F. durch seinen Rechts-
freund Claudius Eumolpus, der seinerseits von
Dio Rechenschaftslegung verlangte, eine gehassige
Anklage wegen Majestatsheleidigung eingereicht,
die vom Kaiser Traian niedergeschlagen wurde.
Nun wurde gegen F. eine neue Anklage der Furia
Prima erhoben und von Plinius an den Kaiser
weiter geleitet. Wie diese Angelegenheit aus-
ging, erfahren wir nicht mehr. Plin. ep. ad Trai.
58, 59. 60. 81. 82. Vgl. ttber ihn v. Arnim
Leben u. Werke des Dio von Prusa (Berlin 1898)
324. 349. 3681T. 507—514, der vennutet (509f.),

dafi gegen F. Dios 43. Rede gerichtet sei. [Stein.]

42) Fl/avnisJ Aristus, r(ir) cflarissimus),
erscheint auf dem Grabstein CIL X 3859, den
er einem C. Numitorius Callistratus errichtete.

43) T, Fl/avius) Aristus TJlpianus, c(laris-
$imus) pfaer), foetus in patricias familias, Sohn
des T. Flavius Secundus Philippianus CIL XIII
1673 vgl. Nr. 175. [Goldfinger.]

44) Flavius Arrianus s. Arrianus Nr. 9.

45) M. Fl. Arrius Oscius Honoratus (CIL VI
1478) s. Oscius.

4ft) T. Flavius Artemidorus, ein beriihmter
Athlet in der Zeit Domitian s. Die ausfuhrliche
in Neapel gefundene griechische Inschrift IG XIV
746 = IGR I 445 enthalt ein langes Verzeichnis
seiner Erfolge als Pankratiast. Er stammte aus
Adana, war aber auch in Antiochia am Orontes
heimatberechtigt; wohl erst von Domitian fur
seine Athletensiege erhielt er das romische Burger-
recht, wie sein Name und die Zugehongkeit zur
"Tribus Qnirina zeigen. Er war der Sohn eines
Artemidoros (vgl. Friedlander S.-G. n« 626)
and stammte vielleicht aus einer Athletenfamilie

;

«chon in sehr jugendlichem Alter beteiligte er

sich an den Wettkampfen ; bei einigen Spielen
k&mpfte er unter den aaZdeg, bei anderu unter
den dysvetot, wieder bei andern unter den avSges.

Da unter den Agonen, in welchen er Preise er-

warb, auch der capitolinische genannt ist, und
zwar der erste, der von Kaiser Domitian im J. 86
n. Chr. gestiftet wurde, so ist F. wahrscheinlich
derselbe Artemidorus, den Martial. VI 77, 3 als

Typus des kraftigeu Athleten anfuhrt. Doch scheint
10 der Wortlaut dieser Stelle darauf hinzuweisen, daB

er auch eine Niederlagc in einem dieser Wett-
kampfe erlitt, und zwar, wie Friedlander z. St.

vermutet, in dem zweiten capitolinischen Agon
im J. 90, da urn diese Zeit das Gedicht verfafit

ist; vgl. auch S.-G. lie 633.

47) Fl(avius) Athenagoras, smrQonos SsfiaoTov
(= procurator Augusti, wohl von Asien), Vater
der Flfavia) App{k)ia; seine Nachkommen ge-
horten dem Senatorenstand an, CIG II 2782

20 (Aphrodisias). Durch seine Tochter wurde er mit
der aus Attuda in Phrygien stammenden Familie
der Carminii verwandt, die spater gleichfalls

senatorischen Rang erhielten. Er lebte etwa in
der Zeit des Kaisers Pius (138—161 n. Chr.),

vgl Klebs Prosop. Imp. Rom. I 305.

48) Flavius Athenagoras. Sein VermOgen
wurde unter Kaiser Septimius Severus (193—211
n. Chr.) konfisziert, seine Tochter erhielt aber
die Zinsen des Vermogens als Aussteuer, Papinian.

30 Dig. XXH 1, 6. [Stein.]

49) Q. Flavius Balbus, weihte als tribfunus)
lutficlavius) mil(itum) legfionis) 111 Augfmtae)
p(tas) vfindiGis) dem genius tribunicial/is) einen
Altar im Lager von Lambaesis (Besnier Mel
d'arch. et d'hist XVII 1897, 450 = Rev. arch.

XXXII 1898, 318 nr. 12; der Stein wurde spater
zu einer Dedikation fur Kaiser Cams verwendet).
Da die Legion die Beinamen Pia Vindex seit 194
oder 195 fiihrt (Cagnat bei Daremberg-Sag-

401io III 1079), andererseits der seit Caracalla iib-

liche Kaisemame (Antoniniana usw., vgl. Cag-
nat a. a. O. 1074) noch fehlt, iiberdies der Name
der Legion nicbt (wie seit Gordian III., vgl.

Cagnat 1079) eradiert ist, diirfte Balbus den
Tribunat unter Septimius Severus bekleidet haben,
Als Praetorier wurde er leg(atus) AugfusttJ pr(o)

prfaetorc) von Arabia (Ehreninschrift, dem Statt-

halter von den optiones centurionum der legio III
Cyrenaica in Bostra gesetzt CIL III 95, ungenau

50 Ztschr. d. d. Palast. Ver. 1897, 149 = Rev. arch.

XXXH 1898, 471). Als Consul (suffectus) oder
Consular stiftete er ein Kultbild in den Tempel
der Castores in Tusculum (CIL XIV 2576, mangel-
haft uberliefert).

50) T. Flavius Bassus, Consul suffectus mit
L. ArrfunJUus (?) am 22. November eines unbe-
kannten Jahrs (CDL X 6785 Pandateria). [Groag.j

51) Flavius Boethus. Quellen : Die Nachrich-
ten bei Galen, nur nach Band- und Seitenzahlen

60 der Kuhnschen Ausgahe zitiert. Name: Neben
Flavius Boethus oft auch nur Borffrog (gewOhn-
lich dann 6 Boydog als der schon genannte), ein-

mal (XIV 612) auch QXtftos.
Leben: Flavins Boethus stammte ans der Stadt

Ptolemais (K 215) in Syria Palae^tina (XIX 13).

Zur Zeit, als ihn Galen bei seinem ersten romi-
schen Aufenthalt (II 215) kennen lernte, war er
bereits Consular (II 215 <Pldfi«K Botj^ds Sv^q
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vTtaxoe und sonst, wobei. zu bemerken isti dafi
Galen avr/Q vaatoe auch sonst als Bezeichnung
fiir den gewesenen Consul verwendet). Da nun
Galen im Sommer 162 n. Chr. (vgl. XIX 16 und
Ilberg N. Jahrb. f. d. klass. Altert. XV 277, 1)

zum erstenmal nach Rom kam, so mufi Flavius

Boethus unter Antoninus Pius zum Consul (und

zwar Consul suffectus) beftSrdert worden sein. Als
Consular erhielt er die Provinz Iudaea zur Ver-

Vielleicht ist er auch genannt in BGU III 847 : hst&

KaXovfiaiov -SronovoO fyefiovejveayzog. [Stein,]

54) Flavius Caper s. Caper.
55) (Flavius) Capitolinus, 6 xgdttozog, Sohr*

des T. Flavius Stasicles Metrophanes (Nr. 182),.
s. d. [Groag,]

56) L. Fl(avius) Capitolinus, ein Sohn des-

Sophisten Flavius Philostratus und der Aurelia.
Melitina, aus senatorischer Familie, wird durcli

waltung. Da er Rom vor Galen verliefi (XIX 16 10 ein offentlicb.es Denkmal in Erythrai geehrt, BuIL
Bori&og i^ijX&E tfjg Tzokeoog e^ov jzqozeqos, aQt-atv hell. IV 154. [Stein.)

rots zfjs UalaiojivT}? ZvQiag . .), dieser aber nach
vierjahrigem Aufenthalt (XIX 13 treat <Se xoiolv

aXXoig [das erste Jahr ist bereits erwahnt] iv

*Pw{j,yj diaiQiyJCLg aQg~a/u£vov tov fxsydXov Xoiftov

TMtQaxQfjita xrjg Ttoletog i£ijX$ov) wegen der drohen-

den Pestgefahr aus Eom floh, so mufi er vor 166
seine Statthalterschaft angetreten haben, er scheint

wahrend dieser gestorben zu sein {dq^wv zozs %f\g

57) M. Flavius Carminius Athenagoras Livia-
nus s. o. Bd. Ill S. 1596 Nr. 2.

58) Flavius Celsus, Adressat eines Reskripts
der Kaiser M. Amelias und Verus, Ulpian. Dig.
L 12. 8; welche Stellung er bekleidet hat, mufi.
unentschieden bleiben. [Goldflnger.]

59) Flavius Citatus, procurator) Augfasto-
rum triumj von Obermoesien im J. 202 n. Chr.,

JIcdataTivijs SvQiag, iv § xal aite&avev, XIX 16). 20 Jahresh. d. Ssterr. arch. Inst. VI Beibl. 15
t

17'

Seine Beziehung zur Literatur : Flavius Boethus
hatte Sinn fiir die Wissenschaft, iiber ihn sagt

Galen Sjtatg per r\v <pdoxaX6g is xal <pdo[iad>ri$
f

oloda xal av (XIV 5). Sein Lehrer war der

Peripatetiker Alexander von Damaskus, der spater

Lehrer der Peripatetischen Philosophie an der

Hochschule in Athen war (II 215f. und o. Bd. I

S. 1452) , doch hatte Flavius Boethus sich auch

mit der Platonischen Philosophie beschaftigt, ohne

(Inschrift aus Viminacium). [Stein.]

60) T. Fl(avius) Claudianus, trih(unus) mili-
tu(m) leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) p(iae) f(i~
delis), ex Syrfia) Antio(ehia) , stiftete der Epona
in Mainz einen Altar (Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.

XXV 1906, 170). Wie v. Domaszewski ebd,
bemerkt, ist er wahrscheinlich der Consul (suf-

fectus) und Augur T. Fl. Quirina Claudianus,.

dem sein Sohn Flavius Pius in Eom eine In-.

jedoch fiir diese besondere Vorliebe zu gewinnen 30 schrift setzte (CIL VI 1413). Auf einer Statue,
(yiyvtooxovzi ftkv xal to. xov IlXdzcovog, dXXd zotg

AoiozozsXovg ffigooxsi/tsvco iiaXXov^ XIV 625). Am
Krankenlager des Peripatetikers Eudemus hatte

er Galen kennen gelernt (XIV 612) und sich fort-

an an dessen anatomischen Kursen beteiiigt (a.

a. O. und II 215f. XIV 627); besonders fesselten

ihn jene anatomischen Untersuchungen, durch die

die Vorgange beim Sprechen und Atmen aufge-

zeigt werden sollten, er selbst beschaffte hierftir

die die Stadt Anchialos dem Kaiser Caracalla.

zwischen 211 und 213 n. Chr. (unter den Bei-
namen Caracallas fehlt noch Germanicus, vgl,

o. Bd. II S. 2437) errichtete, ist vielleicht /"^e-

pfovsvovzog)] $1. KXavdiavov zu erganzen (Cag-
nat IGR I 771, wo did oder sm &L KX. vor-

geschlagen wird); F. ware danach Legat von
Thrakien gewesen. Dafi sein Militartribunat jeden-

falls vot Caracalla fallt, zeigt das Fehlen des-

die Versuchstiere (XIV 267) und lieB die dabei40BeinamensAntoniniana(vgl. Cagnat beiDarem-
t

von Galen gehaltenen Vorfcrage durch Tachy- berg-Saglio III 2, 1074).

graphen niederschreiben (XIV 630).

Galen hat fur ihn auf seinen besonderen Wunsch
(II 215) eine Eeihe von Schriften verfafit, und
zwar ehe F, in seine Provinz abging, oder sie

ihm nachgeschickt. Es sind im ganzen neun
Werke in 27 Buchern (vgl. lib erg Eh. Mus.

XLVI I 512): 1. ITeqI dvajivofjg ahtoiv a, jtf;

2. IIspi (pcovr/g a—o', 3. IIsqI xrjg 'iTtaoxgdzovs

uvaiourjs a— ?; 4. ITsgl tFjs 'EQaoiazgdzov ava- 50

zofzfjg a—y; 5. Tlegl ztjg en:t row Cwvrtav dvaro-

pfis a77?; *5- HeqI zrjg ettI tcov te&vecqtcov dvazof4,r/g;

7. 'Avaroutxojv syyetorjOECOv a,^ 1. Bearbeitung;

8. TItoi zojv 'faxoxgdzovg xal IlXdzoivog doyfid-

T(ov a'-^—g'-, 9- Uegi ygeiag- }j.oqiojv a. Die zwei

letzten Werke sind erhalten.

Familie : Wir erfahren durch Galen auch von

der Frau und dem Sohne des Flavius Boethus.

Die Gattin des Flavius Boethus behandelte Galen,

als sie an oovg yvvatxelog litt (XIV 635f.). Hire 60 ein Verwandter des Flavischen Kaiserhauses , s.

Heilang scheint auch erwahnt zu werden ITeqI StammtafelS.2537. SeinVorname wild wohlT.ge-

zijg ztJyv y.aDmoovTtov <paoitdxcov Svvdusatg XI

Wasserleitungsrdhren aus Ardea mit der In-

schrift T. Flavi Claudtani, e(lari$simi) v(iri}

beweisen, dafi F. in dieser Stadt begutert war
(CIL X 6767 = XV 7785). Ob der auf stadt-

rSmischen LeitungsrOhren (CIL XV 7450) ge-

nannte T. Fl. Claudius Claudianus Senator und
ein Verwandter unseres F. gewesen ist, erscheint

zweifelhaft Vgl. noch Nr. 40.

61) T. Flavius Claudius Gorgus. T. 01.
'YipixXta T. &L KX. rdgyog , 6 xQartazog , Tor

yXvHvzazov Tiazega, ungedruckte Inschrift aus Ephe-
sos. Ein Student T. Fl. Hypsikles aus Rhodos
wird in einer anderen ephesischen Inschrift ge-

nannt (Hicks Greek inscr. in the Brit. Mus. Ill

2, 548). Gorgus selbst ist wahrscheinlich der

von Septimius Severus verurteilte Senator CI.

Gorgus (o. Bd. Ill S. 2724 Nr. 168). [Groaj
"

62) Flavius Clemens. Consul im J. 95 n. <

341 (vgl. lib erg Rh. Mus LI 182). Den Sohn
Kyrillus fXr. 71) behandelte Galen, als er fieber-

krank war (XIV 635f.). [Kappelmacher.]

52) L. Junius Victorinits [F]L Gaelianus

s. Iunius.
68) Flavius Calvisius, b. Calvisiua Nr. 17.

wesen sein, wenigstens ist dies der Vorname aller

Mitglieder der Flavischen Dynastie, deren voller

Name uns bekannt ist. Sein VerwandtBchafts-

verhaltnis zur Kaiserfamilie wild durch Soet. Dom.
15 genau bezeichnet; or i»t ein patruelis Do-
mitiani (bei Dio ep. LXVXl 14, 1 ayeyruic Domi-
rians), also ein Sohn von Vespasian* Bruder, and

5537 Flavius Havius 2538
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da nach Snet. Vem, 1 Vespasian nur einen Bruder
hatte, namlich Flavius Sabinus (Nr. 166), den
Stadtpraefecten, so ist Clemens dessen Sohn und
daher der Bruder des T. Bavins Sabinus (Nr. 169),

des Consuls im J. 82, der nach Dio ep. LXV
17, 4 der Sohn dea Stadtpr&efedten Tvar tmd den

Suet. Dom. 10 a&terwn, e patrueHhus Domitians
nennt. Nach Tac. hist, m 69 hatte der Stadt-

praefect liberi, die er nebst seinem Neffen, dem
10 spateren Eaiser Domitian, mit sich nahm, als

er vom 18.—19. Dezember 69 auf dem Kapitol
von den germanischen Gardesoldaten des Vitel-

lius eingeschlossen wurde. Ausdrucklich nennt
Dio a. a. 0. bei dieser Gelegenheit Sabinus als

den einen dieser Sohne ; nur von diesem und Do-
mitian wird Mer berichtet (17, 2 ist von Domi-
tian und seinen ovyysvetg die Bede), dafi sie sich

beim Brande des Capitols in der allgemeinen Ver-
wirrung durch die Flucht retten konnten. Tac.

20 hist. Ill 74 erzahlt nur von der Flucht Domi-
tians, ebenso Joseph, bell. lud. IV 649. Suet.

Dom. 1 ; vgL Sil. Ital. Ill 60 9f. Offenbar war
auch F. damals bei seinem Vater und wurde so

wie sein Bruder, sein Vetter und andere (eeteri

per varios casus elapsi sagt Tac. hist. Ill 73)
gerettet, wahrend sein Vater mit den ubrigen
Anhangern der Flavischen Partei den Tod fand.

Cber F.s offentliche Tatigkeit erfahren wir
weiter nichts, als dafi er im J. 95 Consul ordi-

30 narius mit Domitian wurde, der diese Wiirde zum
siebzehntenmal bekleidete (nur in den Consular-

fasten sind beide Consuln angegeben, wo sonst

dieses Jahr bezeichnet ist, linden wir blofi die

Angabe von Domitians 17. Consulat). Noch in

diesem Jahre ereilte ihn das Verhangnis, er wurde
auf Befehl des Kaisers getotet. Diese Hinrich-

tung wird mit der vermuteten Christenverfolgung

Domitians in Zusammenhang gebracht.

Einen direkten Beleg dafur, dafi F. Christ

40 gewesen sei, finden wir nur bei Synkell. I 650,

19, nach welchem Clemens fiir Christus sein

Leben lieB. Da Synkellos aber sonst ganz von
Eusebios abhangig ist und bei diesem nichts da-

von steht, so werden wir anzunehmen haben, dafi

Synkellos diesen Zusatz auf eigene Verantwor-
tung gemacht hat. Wohl aber sagt Dio epit.

LXVII 14, 2, dafi gegen F. und seine Gemahlin
Flavia Domitilla die Anklage wegen d&eortjg er-

hoben worden sei, und er bezeichnet diese naher

50 als Annahme des jiidischen Glaubens. DaB da-

mit nicht wirklich Judentum, sondern vielmehr
die christliche Religion gemeint ist, scheint fast

sicher (vgL A Hard Histoire des persecutions
pendant les deui premiers siecles, Paris 1885,
104f.), wenngleich man nicht gut annehmen kann,
dafi auch Dio die beiden nicht habe unterscheiden

konnen. Aber entweder wollte er absichtUch rer-

meiden, vom Christentum zu sprechen (Gsell
Essai sur le regne de Tempereur Domitien, Paris

60 1894, 310, 4. E. G, Hardy Studies in Roman
history, London 1906, 67), oder er fand diese

Angabe bei einem zeitgen^ssischen Geschicht-

sehreiber, dem eine solche Verwechslnng eher

unterkommen konnte. Noch wahrscheinlicher wird

die Annahme, dafi F. Christ gewesen sei, durch

die Ergebnisse von Ausgrabangen, die daranf
hinweisen, dafi zumindest Flavia Domitilla Chri-

stinwar(s.Nr.227). Endlich wird auch die Charak-



terisierung des F. bei Sueton. Dom. 15 (contemp-
tissimae mertiae) von manchen Forsehern als
Anspielung auf seinen cbristlichen Glauben ge-
deotet, da Tragheit und Gleichgtiltigkeit gegen
alle offentlichen Angelegenheiten den Christen
von den heidnischen Schriftstellern immer wieder
vorgeworfen wird. Allerdings gibt Sueton den
Gegenstand der Anklage nicht an, sondern sagt

v^tt^ff dZ Ft auf einen ganz leichten Wf yMIM„WJ ^WVUKUWlt XQarcaroS) conn:
Verdacht hin habe toten lassen; er erwahnt da- 10 des T. Fl. Stasikles Metrophanes (Nr 182) s bei
bei gar nicht wie Dio erne gleichzeitige Anklage diesem.

;
' *

von Mauretania Caesariensis, CIL VIII 10470.
Vielleicht ist er identisch mit dem Flavins Cle-
mens trib(unus), dessen Gattin Octavia Athenais
an dem Sakularfest des J. 204 n. Chr. teilnahm,
CIL VI 32329 j vgl. Groag Wien. Stud. XXH
147.

64) T. Flavins Clemens aus Alexandria, Kirchen-
schriftsteller, s. Clemens Nr. 9. [Stein.]

65) (Flavins) Clitosthenes, 6 ttqaxtoxo^ Sohrc

gegen seine Gemahlin, die (nach Dio) nach Pan-
dataria (vielleicht richtiger Pontia) verbannt wurde.
Dafi sie als christliche Martyrerin zugleich mit
vielen anderen ihres Glaubens verurteilt wordcn
sei, berichtet Euseb. hist. eccl. Ill 18, und die
frahchristlichen Autoren zahlen Nero und Domi-
tian zu den ersten Christenverfolgern auf dem
Kaiserthron, vgl. Hardy 66f. 73—75. Gsell

66) T. Flavins Clitosthenes, vizazixfe (Snffect-
consul in unbekanntem Jahre), Sohn des T. Fla-
vins Clitosthenes lulianus, der zweimal Asiarch,.
Prytane und Eirenarch in Ephesus nnd lebens-^
langlicher Priester des Zeus Larasios in Tralles.
war (Inschriften aus Tralles, Athen. Mitt. VIII
1883, 330ff. = Pappakonstantinu At Tq611si?
nr. 25. Bull. hell. V 1881, 340, und aus TheraS oo^^q^o^I

21
'
Eenan Tjes evaiigiles20lG XII 3, 525. 528), Geniahl der Ti. Claudia

(1879) 228—238. 295ff.

Domitilla war selbst auch mit dem Kaiser-
hause verwandt, Dio ep. LXVII 14, 1. Philostr

y. Apoll. VIII 25 ; s. Nr. 227. Aus der Ehe mit
ihr stammten mindestens sicben Kinder, wie wir
aus dem von ihrer Amme gesetzten Grabdenk-
mal erfahren, CIL VI 8942; vgl. dazu die An-
merknng Mommsens, der den Ausfuhrungen
de Eos sis (Bull, di arch, crist. 1875, 67ff.) im

Frontoniana (s. Nr. 182), Vater des Senators T. FL
Stasicles Metrophanes und eines Unbekannten
(Athen. Mitt. XXVI 1901, 239 Tralles, vgl. Nr. 182).
Er stammte aus der reichsten Familie der Insel
Thera (IG SH 3, 325. 326. 339. 520. 521. 524
—528. 618. 717, vgl. Hiller v. Gaertringen
Thera I 226f. 232f. Ill 129). Seine Lebenszeit
fallt in das erste Drittel des 3. Jhdts. n. Chr^
(die Begriindung ist in den Jahresheften des osterr.

Gegcnsatz zu seinen eigenen fruheren Aufstel- 30 arch. Inst. X 1907, 282ff. gegeben). [Groael
lunffen beistimmr. Vrm diASAn YirnWn io+. oin^ ctit ct/,. .„]/i.„„j „..; / / . P* J

,lnngen beistimmt. Von diesen Kindern ist einc
Tochter CIL VI 948 (vgl. 31212) erwahnt, ihr
Name aber nicht erhalten. Aufierdem erfahren
wir von zwei Sohnen, die beim Tode ihres Vaters
noch ganz jung waren; der Kaiser hatte sie

adoptiert und zur Thronfolge ausersehen; dabei
erhielten sie die Namen Vespasianus und Domi-
tianus (s. Nr. 78 und 205), Suet. Dom. 15. Mit
ihrer Erziehung wurde Quintilian beauftragt (inst.

67) T. Flfavms) Constans, procurator) Aug(u-
sti) von Dacia inferior im J. 138 n. Chr., CIL
III 12601. 12602 (verbessert 13793. 13794). 13795,
Da unter seinem Bcfehle die Suri sagfittari)
nnd der n(umerus) Uirgfariorum) et vereda-
rio(rum) Daciae inf(erioris) steht, mufi er Prae-
sidialprocurator von Unterdacien gewesen sein,.

geradeso wie im J. 140 n. Chr. (Iulius) Aquila
Fidus (CIL III 13796) und 129 n. Chr. Planting.

or. IV pr. 2), wofur lhm F. die ornamenta con- 40 Caesianus (CIL III p. 1977 dipl. XLVI). Die An-
sularia verschaifte, Auson. gratiar. actio (VIII)

Clemens wurde nach Ablauf seines Consulates,
aber noch im J. 95 getOtet; das sagt Suet. a.

a. O. mit den Worten tantum non in ipso con-
sulatu oeeisus und so ist auch die nicht ganz
genaue Angabe Dios (ep. LXVII 14, 1), dafi ihn
Domitian noch wahrend seines Consulates (&ra-
zsvovta; gemeint ist im Jahre seines Consulates)

nahme, daB er unter dem praetorischen Legaten
stand, der ganz Dacien befehligte (v. Doma-
szewski Rh. Mus. XLVIII 1893, 243f.; ihm
schlieBt sich Hirschfeld Die kaiserl. Verwal-
tungsbeamten 2 377 an), ist nicht begrundet, vgL
auch Brandis Bd. IV S. 1970f.

68) C. (Flavius) Consus, der VateT der Flavia^
der Gemahhn des P. Paquius Scaeva, der unter
Augustus die senatorische Amterstaffel erklommfhinnchten heJJ, zu verstehen; ahnlich Philostr. 50 CIL IX 2845. 2846 (Histonium). VI 1484; der

a. a. O. v.-ia-wv (anstatt genauer vxanxov). Unter
Domitian hatten die Consulate in der Eegel vier-
monatliche Bauer (vgl. Gsell 303. 59, 2), so
dafi F. bis 30. April im Amte gewesen sein
durfte (Suet. Dom. 13 sagt, dafi der Kaiser
kernes seiner Consulate iiber den 1. Mai hinaus
bckleidet hat; CIL III 37 nennt ihn als cos. XVII
noch am 14. Marz 95) und in einem der folgenden
Monate des J. 95 getOtet wurde.

Eutrop. VII 23, 3 (Domitian) eonsobrinos suos
interfecit nnd bei Plin. paneg. 48 {ilia imma-
nissima belua, d. i. Domitian, . . . cum . . . pro-
pinquorum sanguinem lamberet).

63) P. Flfavius) Clemens, proefuratorj des
Kaisers Severns Alexander (222—235 n. Chr.)

Vorname ist aus der stadtiomischen Inschrift zu.

ersehen, der Gentilname aus dem seiner Tochter
in alien drei Inschriften. Die Verwandtschafts-
verhaltnisse, wie sie sich aus den ersten zwei
Inschriften ergaben, haben Mommsen z. St.

nnd v. Rohden Pros. imp. Rom. Ill 12 nr. 93
durch ein, wie mir scheint, unrichtiges Stemma
zu veranschaulichen versncbt; denn danach kOnnte
Scaeva streng genommen nicht eomobrinus der

beine HrnnchtuDg ist summansch erwahnt bei 60 Flavia genannt werden, und es ware nberdies auf-
,rop. VU d6, 6 (Lfomxtian) eonsobrinos suns fallon/l J a (\ a*t 7*?,,™^ rv„™<, i« Ui^M !?««,?fallend, dafi der Name Consus in beiden Fami-

lien vorkommt, sowie dafi die Mutter des Scaeva,
die auch Flavia heifit, zu seinem Schwiegervatcr
F. in keiner verwandtschaftlichenBerieliuiiggtftnde.
Es durfte sich daher die folgende Stammtafel
eher empfehien:
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(Flavius) Barbus oa Dirutia

I

Didia co (Flavius) Consus (Flavius) Scapula cnj (...) Sinnia

P. Paquius Scaeva ~ Flavia 68. C. (Flavius) Consus oj (Flavia) Sinnia

218. FlaviaP. Paquius Scaeva, Senator e«

Ob Scapula auch der Familie der Flavier angehorte,
ist zwar nicht sicher, wohl aber wahrscheinlich
dadurch, dafi wir einen T. Flavius Scapula (Nr. 172),
wenn auch aus viel spaterer Zeit, kennen.

69) FL Cornelius Marcellinus, CIL LX 1579
(Benevent), s. Marcellinus.

70) Flavius [C]risp[inus] (?), Praefect von
Agypten im J. 181 n. Chr. oder kurz vorher,
BGD I 12. Er durfte als Nachfolger des T.
Pactumeius Magnus (also nach dem Marz 177, 10
BGU III 970) und vielleicht auch des us
Sanctus (P. Oxyrh. Ill 286f. nr. 635) Agypten
verwaltet haben. Fur den 4. Juli 181 ist schon
Veturius Macrinus bezeugt (Dittenberger
Orient. Gr. mscr. sel. II 708); daher ist BGU
I 12, der aus dem J. 181/2 stammt (vgl. Z. 2
to ivsoTo; *jflj, anstatt $laoviov [II]oeia[xov xov
xofaTioTov)] yysfifovog] zu erganzen : [K]oeia[m-
rov (?) zov] rjye\x[ovevaavxog]. Ihn mit dem „__
Flottenpraefecten Priscus (oder Crispus) gleich- 20 GenieoffiziersFrontinus. InentgegengesetzterRich-
zusetzen (P. Meyer Herm. XXXII 2281; vgl. '

•-•-.• --"a
- - - - -

Klio I 477), rnufi daher als recht gewagt be-
zeichnet werden. [Stein.]

71) Flavius Cyrillus, der Sohn des Consularen
Flavius Boethus Nr. 51 ; er wird von Galen geheilt,

seine Krankheit und Heilung erzahlt Galen aus-
fuhrlich IIeqi tov xgoyiyvfooxetv c. 7 (XIV 536 f.).

[Kappelmacher.]
72) Flavius Damianus, der Sophist aus Ephe-

5, 7), d. h. den von ihm erlebten Kampf um das
Capitol im Dezember 69, ferner ein Gedicht fiber

die Eroberung Jerusalems (Val. Flacc. Argon.
I 12; vgl. Plin. n. h. praef. 5. Quintil. instit.

X 1, 91. Stat. Achill. I 15. SiL Ital. Ill 618ff.).

Die Gedichte sind spurlos verschwunden. Zwei
Briefe Domitians an Terentius Maiimus bei Plin.
ep. ad Traian. 58, ein zu Delphi gefundenes
Fragment eines Briefes Bull. hell. VI 1882, 451.

b) Eine zeitgenOssische Geschichtschreibung
iiber Domitian liegt nicht vor; nach seinem Tode
ist die Geschichtschreibung reaktionar und gehassig.
Wiehtig, aber verdachtig sind die gelegentlichen
schmeichelhaften Zeugnisse der gleichzeitigen
Schriftsteller Statius (Silvae, herausgegeben und er-

klart von Friedrich Vollmer, Leipzig 1898) und
Martialis (mit erkl. Anmerkungen von L. Fried-
laender, Leipzig 1886). Objektiver sind die Do-
mitian betrerfenden Stellen in den Strategemata des

tung als bei Statius und Martial sind verdachtig
die absprechenden und verdachtigenden Urteile

nach dem Tode Domitians, bei Iuvenal (IV. Satire),

bei Plinius im Panegyricus (fur Traian und Senat)
und in seinen Briefen, auch bei Martial selbst,

ebenso die Urteile des in seinem Schwiegervater
Agricola personlich gekrankten Tacitus in dessen
Biographie. Die Domitians Begierungszeit be-
handelnden Bucher seiner Historien (hist I 1

;

sus, wahrscheinlich Gatte der Vedia Phaedrina 30 ann. XI 11), nach dem Tode des Princeps ge-
und Vater der Consulare Fl. Antoninus (Nr. 31), schrieben (Gsell Domitien 341), sind verloren.
Fl. Damianus (Nr. 73) und Fl. Phaedrus (Nr. 144),
sowie des Fl. Papianus, der Fl. Lepida (Nr. 235)
und der Fl. Phaedrina (Nr. 239); vgl. Schmid
o. Bd. IV S. 2054 und zu Nr. 31.

73) Flavius Damianus, vxaztxog, Bruder des
Fl. Antoninus (Nr. 31), s. d.

74) (Flavius) Damianus, ovvxh]ux6s (Benn-
dorf Forsch. in Ephesos I 211), wohl Sohn des
Fl. Antoninus (Nr. 31), s. bei diesem.

75) T. Flavius Decimus, Proconsul von Africa
im J. 208 oder 209 n. Chr. (CIL VIII 14395,
Inschrift aus Vaga, per T. Flavium Deeimum
procos, e(\arissimum) v(irum) colonia deducta;
vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr. I
248f.). Vermutlich Vorfahr des Fl. Decimus,
Consuls im J. 289 (o. Bd. IV S. 2275 Nr. 3).

Ein Fl. Decimus noch CIL III 3440, vgl p. 1691,
Aquincum. [Groag.]

Bei dem Ansehen des Tacitus hat sein herbes Ur-
teil eingewirkt auf den erhaltenen Bericht des
Cassius Dio: sein Urteil wurde noch verscharft
durch die Zugehorigkeit zu der Domitian feind-

lichen Senatspartei und vielleicht die Verwandt-
schaft mit Cocceius Dio, einem Opfer Domitians.
Dio liegt auch hier nur im Auszug des Xiphi-
linos vor (das LXVLT. Buch , das fur Domitian

40 in Betracht kommt, ist im folgenden als ,Dio'

zitiert) und in den Annalen des Zonares (XI 19).

Er stimmt oft mit Sueton uberein (Zusammen-
stellung Gsell 346f.), ohne dafi er ihn bentitzt

haben mufi. Sueton, der seine Jugcnd unter
Domitian verlebt hat (Nero 57 ; Domit. 12), gibt
ein verhaltnismafiig vollstandiges und (als Mit-
glied des Bitterstandes) ein unbefangenes Bild;

aus ihm ist am ehes-ten die psychologische Ent-
wicklung Domitians und der Zusammenhang zwi-

76) Fl(avius) Diadumenus, mit Mannern con- 50 schen seinen Taten erkennbar. Eutrop und Aure-
sularischen Ranges verwandt (i-xfajiixcov avv-

yevfts]), Rev. des etudes Gr. 1901, 303f. (In-

schrift aus Tralles). [Stein.]

77) T. Flavius Domitianus — Imperator Caesar
Domitianus Augustus, rOmischer Kaiser vom
14. September 81 his 18. September 96.

I. Quellen.
a) Domitian scbrieb, wie es scheint, selbst

Capttolini caehstia earmina belli (Martial. V

lius Victor haben neben Sueton nur ganz ver-

einzelt Besonderes.

c) Die Inschriften hat die damnatio memoriae
nach Domitians Tode dezimiert; darum findet sich

keine stadtromische Inschrift auBer CIL VI 932;
in den Provinzen sind aber vielfach Inschriften

erhalten (z. B. Dessau nr. 267—270; die Kon-
stitutionen CIL m p. 855ff. 1960flf. = Dessau
1995£F.). Die Inschriften bis zur Thronbestcigung



auch bei H C. Newton The epigraphical evi-
dence for the reigns of Vespasian and Titus
Ithaka, New-York 1901.

d) BWnzen: Eckhel VI 367—398. Cohen
12 468—538 (hier nach Nummern zitiert). Die
alexandrinischen Mionnet VI 87—104 nr 372-525

j
Suppl. X 37-39 nr. 74-89. A. v. Sal-

let Daten d. ales. Kaisermiinzen, Berlin 1870H
\
ferner die Miinzkataloge vom British Museum

T o*o^
Hunterian^Collection in Glasgow (s. u.

ft. Jo26j.

e)NeuereDarstellungen: T(illemont) Histoire
des empereurs II, Paris 1691, 65-124. Ch Meri-
v al e History of the Romans under the empire
VII, London 1865, 315-416. V. Duruy Oesch.
d. rom. Kaiserreichs, ubers. v. G. H e r t z b e r g II
Leipzigl886, 157-205. H. Schiller Gesch. d.
rom. Kaiserzeit I, Gotha 1 883, 520-538. G. G o y e au

i?S T ^empire Remain, Paris 1891, 160

™- i £ Niese GrundriB <jer rom. Gesch 3
Munchen 1906, 203. H. Dessau Prosop. imp.^K^ L. v. Ranke Weltgesch. Ill
1 256-260. E. Herzog Gesch. u. System d. rom.
btaatsverfassg. II 1, Leipz. 1887, 301ff. J, Asbach
T!*Q

1Sertum mid Verfassung, Koln 1896, 86
—118; vgl. noch die allgemeinen Arbeiten liber
die Flavier unten S. 2626. A. Imhof T. Flavius
Domitianus, Halle 1857. F. Pi ch Ira ay r T. Flavins
Domitianus Programm Amberg 1889. J. Ev.Kr a u

s

/ur Gharakteristik des Kaisers Domitian Pro-
gramm Landshut 1876. Die ausfuhrlichste Dar-
stcilung auf die fur alle Spezialfragen verwiesen
sei: btephaneGsellEssaisurleregne del'empereur
Domitien, Paris 1894. (Halberstadt Dispu-
tatio histoncocritica de imp. Domitiani moribus et
rebus Amsterdam 1877 blieb mir unbekanntj
"

tt r
Se un pcmegyrtque outre).

If-
Leben vor der Thronb esteigung.

a) -Name. Das Praenomen Domitians ist nicht
ausdrucklich uberliefert, war aber sicher Titus,
denn 1. Havtus nannte sieh, wer von ihm das
Burgerrecht bekam (so T. Flavius Abascantua und
1. |layius Artemidorus, vgl. Dessau Prosop.
II 62 nr. 136. 65 nr. 156. 67 nr. 176. Gsell
d, 1J. Das Cognomen ist offenbar nach dem
JNamen seiner Mutter Domitilla gebildet (wie das
Vespasians nach seiner Mutter Vespasia Folia)

b) Jugend (bis Ende 69J. Domitian, der Sohn
des 1. Flavius Vespasianus und der Flavia Domi-

i r?
Ur
?
e ^eboren am 24 - Oktober (Suet. 1;

J-fl" ^ f-bovembr. natal Domitiani Aug. n.
CiL X 444 = Dessau 3546) des Jahres 51
(denn er wurde am 18. September 96 im 45. Lebens-
jahre ermordet, Suet. 17. Dio IS), fast 12 Jahre
nach scmem Bruder Titus (s. u. S. 2628), in dem
Monat, oevor Vespasian sein erstes Consulat an-
trat (Suet. 1, s. u. S. 2628t. Sein Geburtshaus,
in der sechsten Region der Stadt, ad malum
Pimzcum UeB Domitian spater in das Templam
gentis Flaviae umwandeln. Seine Jugend fiel in
fine Zeit, wo sein Vater, nach dem Proconsulat
in Africa (urn das J. 60, s. u. S. 2628f.), in zer-
rutteten VermOgensverhaltnissen war (Suet 1)
Aus seiner Jugendgeschichte wird noch die b5se
Is ach rede uberliefert, daB ein gewisser Claudius
Follio zuweilen ein Billet Domitians aus jener
/.eit vorgezeigt babe, worin jener ihm eine Nacht
versprach; ebenso habe er mit dem apateien Kaiser

XJitVIUS Zi>44

Nerva in intunem Verkehr gestanden (Suet. 1).Das kann wahr sein und mag dann mit einer
vernachlassigten Erziehiing zusammenhangen: die
Mutter (und seine einzige Schwester, Domitilla)
jerlor er fruh (sicher vor 69, Suet. Vesp. 3; vgl,
Stat sily I 1, 89. Quintil. inst. IV pr. 2) und
als der Vater und der Bruder sich im J. 66 dem
Judischen Rneg widmeten, war Domitian kaum
15 Jahre alt.

10
1 A^niitiaB

L
als Caesar. Als Vespasian am

1. Juli 69 zum Imperator ausgerufen war, wurden
seme SOhne Caesares und Principes iuventutis
genannt, von ihm (vgl. Eckhel VI 320 367Cohen Vespasien 52. 538-546) wie von seinen
Anhangern (noch vor dem 22. September feiertman zu Apollonia am Rhyndakos [Ao/uttap6]v
M-aioapa rov zov Zefiaozov v ?6v, s. Kubitschek
Arch.-epigr. Mitt. XIII 91). Als die Flavische Ar-

oa
me
/ i

1
-

11

ix
n eindran^ "bei Cremona siegte undm aut die Hauptstadt losmarschierte (s. u S 2638)

verweilte Domitian dort. Die Flucht soil ihm und
semem Oheim Sabinus freigestanden haben. Anto-
mus Pnmns Iiefi Vorbereitungen trcffen, und Do-
mitian hatte auchdieAbsicht, zu fliehen. Dochunter-
he£> er es, weil er der ihm von Vitellius gegebenen
Wacne, die ihm helfen wollte, nicht traute. Zudem
zeigte Vitellius keine schlimmen Absichten (Tac
hist. Ill 59). Dieser verlor alle Hoffnung und
Energie, als ihm der Abfall seiner Legionen und

30 Cohorten benchtet wurde: am 18. Dezember legte
er im Tempel der Concordia die insignia imperii
meder (a. a. O. Ill 67). Die Anhanger des Vespa-
sian sammelten sich jetzt um seinen Bruder, Flavius
babinus: doch die Vitellianer, die die Abdankung
ruckgangig zu machen suchten, grifFen ihn an Er
zog sich mit seinem Anhang auf das Capitol zuruck
und wmdc dort nmzingelt, aber so nachlaasig,
dab Sabinus in der Nacht vom 18./19. Dezember
seme eigenen Kinder und seinen Neffen Domitian

40 auf das Capitol rufen und den Flavischen Heer-
tuhrern, die nahe bei Rom standen, von der Be-
drangms Nachricht geben konnte (a. a. O. Ill 69
Suet

. 1, 2. Dio LXV 17. Joseph, bell. IV 646)'
Am Tage sturmten die Vitellianer das Capitol

w S

v
m

,
F
I
animen auf2in£ (

Tac
- hist

- IH 71)!
\\ahrend der zur Organisierung einer geordneten
\erteidigung unfahige Sabinus durchs Schwert
nel, hatte sich Domitian schon bei Beginn des
Ansturms beim Tempel7erwalter verborgen. Ein

50 Freigelassener hatte den klugen Einfall, ihn im
heinenkleid der Isispriester unter die Schar der
saertcolae zu stecken. So gelang es Domitian
am Morgen, unerkannt zu entkommen und sich
so zu verstecken, daB seine Verfolger seine Spur
verloren (mit einem Begleiter bei der Mutter
ernes Mitschlilers, jenseits des Tibers: Suet. 1 2-
bei Cornelius Primus, eincm Klienten Vespasians,m der Nahe des Velabrum: Tac. hist. Ill 74.
vgl Dio LXV 17. Sil. Ital. in 609. Joseph!

60 bell. IV 646; Domitians ,Waffentat( feiern Stet
silv. I 1, 79; Theb. I 21. Martial. IX 101, 13;
er schneb selhst CapitoUni eaekstia carmma
belli Martial. V 5, 7 ; fiber die Ehrang seines Ver-
stecks s. u, S. 2590). Der noch Ton Sabinus her-
beigerufene Anton ins Primus erschien mit seinen
Trnppen in Rom (wahrscheinlich am 21. Dezember,
s. u S. 2640) und nahm die Stadt; TitelUus
wurde niedergemacht Nach dem Sieg kam Do-

2545 Flavius

mitian aum Vorschein und begab sich zu den
fliegreichen Heerfuhrem; er wurde als Caesar
begruBt und von einer grofien Schar Soldaten in
die vaterliche Wohnung geleitet (Tac. hist. Ill 86.
Suet. 1, 3); doch nahm er dann sogleich die
Wohnung auf dem Palatin ein. Am fol^enden
Tage erkannte der Senat Vespasian als Princeps
an (s. u. S.

1

2641) und designierte ihn und
semen Sohn Titus fur das Consulat, Domitian

Flavius 2546

-"»- u-v-i.i i".;/ci i»m liufwaw/e
<Tac. hist. IV 3. Suet. 1, 3. Dio 1). Moglicher-
weise noch an demselben Tage (s. u. S. 2641)
riickte Mucian in Rom ein; er fiihrte Domitian
^dem Volke vor als Herrscher bis zu Vespasians
Ankunft (Joseph, bell. IV 654) und lieB ihn auch
vor den Soldaten eine Rede halten (Dio LXV 22).

In der Senatssitzung vom 1. Januar 70 trat
Domitian sein Amt als Praetor urbanus an. Er
hielt decorus habitu und unter haufigem ErrSten,

heB sich zwar von Titus milde gegen den jungeren
Sohn stimmen, beschleunigte aber seine Ruckkehr
nach Italien (Tac. hist. IV 51f.). Vorher trieh
noch der Ehrgeiz und die Eifersucht auf die Macht
und das Ansehen des Titus den Domitian, gegen den
Rat von Freunden seines Vaters in den gallisch-
germanischen Krieg (s. u. S. 2645) einzugreifen
(Suet. 2, 1). Mucian hielt es zwar in einem kriti-
schen Augenblick fur erforderlich , selbst zumSAftnt^i^»='»ES^=^

fcf^ z^^^legte, erne kurze, maB voile Rede, in der er von
der Abwesenheit seines Vaters und Bruders und
seinem eigenen jugendlichen Alter sprach. Dann
beantragte er, die Ehrungen Galbas wiederherzu-
stellen. Das Ansinnen, die commentarii prmci-
pales dem Senat zu eroffnen, ura die Angeber
unter den friiheren Principes festzustellen. lehnte
er ab; daruber miisse Vespasian entscheiden (Tac
hist. IV 40). Auf Beruhigung der Gemliter und

tian nicht in der Hauptstadt als Herrscher oder
vielmehr unter dem EinfluB von seinen Gegnern
und Domitians Gunstlingen, Antonius Primus
und Arrius Varus, zuriicklassen : diesem hatte er
schon die Stellung eines Praefectus praetorio zu
Gunsten des ungefahrlichen, Domitian verwandten
und befreundeten Arretinus Clemens genommen;
den Antonius Primus liefi er nicht einmal im Ge-
folge Domitians mitziehen (Tac. hist. IV 68. 80).

niiclisten Senatssitzung (a. a. O. IV 44). Einige
Tage spater hielt er eine Ansprache an die von
Mtellrus cntlassenen und fttr Vespasian geworbenen
Praetonaner, die sich nicht mit Land abfinden
lassen, sondern wieder ihren Dienst tun wollten
<a. a. O. IV 46). Ferner wurden im Senat auf
semen Antrag die von Vitellius schon fur 10 Jahre
festgelegten Consulate umgestoBen (a. a. IV 47*
vgl. Ill 55. Suet. Vitell.ll. 2). Bei all diesen

zum Feldzug rustete, traf Mucian die Vorberei-
tungen absichtlich bediichtig, weil er befurchtete,
der junge Caesar kOnne, iiberschiiumend und
schlecht beraten, beim Heere Unheil stiften (Tac
hist. IV 68). Vor dem 21. Juni verlieBen Domitian
und Mucian Rom (sie fehlen bei der Weihung
des Bauplatzes des capitolinischen Tempels, Tac
hist, IV 53). Als sie schon in der Nahe der
Alpen waren, bekamen sie Nachricht von denssras^^o-w^iJ5«^S»^™i^auch der gefangene Feldherr Valentinus wurde
lhnen vorgefiihrt. Mucian ergriff die Gelegenheit,
um dem Caesar vorzureden, es sei seiner un-
wurdig, jetzt noch, wo der Ruhm schon von
Cereahs eingeheimst sei, am Rhein zu erscheincn.
Obwohl Domitian Mucians Absichten durchschaute,
wilhgte er ein, daB er zu Lugudunum vim for-
tu-namque principatus e proximo ostentaret (Tac.
hist. IV 85). Es scheint immerhin Haft sinli oinio-o^£=€^M;::=i^^^^^-^sSvorgeschoben. In der Tat hatte dieser die Re

gierungsgewalt in den Handen. Zwar wurde
Domitians Name vor die Ediktc und Epistulae
gesetzt; doch fiihrte er seine Praetur nur dem
Titel nach (vgl. die Miinzen Cohen I 423f

SL5rS: 12; daKU Pick Ztschr
-
f

-
N^mism. XIV

*Jodi,); die Jurisdiktion iiberlieB er seinem nachsten
Amtsgenossen: seit Vitellius' Sturz hatte er sich
nicht um die Regierung gekiimmert (Tac. hist. IVL^«SSFS5E»iSfeS^«x.^Aus sich selbst und auf Anraten von Freunden
nahm er sich vieles heraus. Er tobte sich stum-is
et adultertis m* (Tac. hist. IV 2. Dio 1, 3): so
enttuhrte er dem L. Lamia Aemilianus die Domitia
Longina und lebte zuerst unvermahlt mit ihr
heiratete sie aber schlieBIich fSuet. 1, 3. DioLXVI 3).

_

Seine neue Prinzenstellung kostete er
auch aus, mdem er mit Amtern und Ehren um
sich warf. An einem Tag soil er mehr als zwanzig

rficken unterwarfen; von den Lingonen ist dies be-
zeugt (Frontin. strat. IV 3, 14; vgl. Sil. Ital. Ill
60 ( . Martial. II 2, 4. VII 7, 3 und den Pane-
gyrics Joseph, bell. VII 85ff.). Dafi er, von
Mucian nicht fur voll angesehen, sich heimlich
an Cerealis wandte mit der Frage, ob er ihm, wenn
er zum Rhein komme, Heer und Imperium iiber-
geben wollc, ist glaubhaft. Ob dieser Plan gegen
das Imperium Vespasians gerichtet war oder nur

Bemerkung veranlaBte, er wundere sich, daB er
nicht auch ihm einen Nachfolger schicke (Suet 1 3
Tac hist. IV 39; vgl. Agr. 7. Dio LXVI 2. Zonar.'
Al 17). J^s waren namlich Nachrichten fiber
Domitians Mifibrauch der Gewalt und sein Geme-
groBtun (er war a iuvmia cum verbis turn rebus
tmmodtmis Suet. 12, 3; vgl. indomitae libidinss
lac. hist. IV 68) bis zu Vespasian gedrungen. Er

i ^V.
- ~——-y-i it^m uc ruling ten

Jiruder schaffen sollte, war schon fur Tacitus dunkel.
Jedenfalls nahm Cerealis ahnlich wie Mucian
sahtbri temperammto den Plan nicht ernst.
\erstimmt zog sich Domitian nun ganz von den
Reichsgeschaften zuruck (Tac. hist. IV 85f.). Er
lebte jetzt wie spater meist auf seiner albanischen
Vi la (Dio XVI 3, 9). Er erschien nach dem
Feldzug anspruchslos und gemaBigt und legte
Eifer fflr VTissenschaft und Dichtkunst an denOfficia verMben habpn I r • *

g ^tQr tflr "isgenschaft und Dichtkunst an den

nach Tacitus nur eine Maske, um der Mifigunst
des (miBverstandenen) Bruders zu entgehen (hist.

IV 86). Ein anderer Bericht laBt ihn sogar Ver-
riicktheit simulieren, um bei Vespasian der Verant-
wortung fur seine Sprunge nberhoben zu sein (Dio
LXVI 9). Als Vespasian Sommer 70 (s. n. 8. 2647f.)
nach Italien kam, nierkte man die Spannung
zwischen Vater und Sohn daran, daB Mncian und
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andere Vomehme jenem bis Brundisium, I>omitian nen Jahren Vespasians). Als designiert erscheint
aber nur bis Benevent entgegenkamen. Vespasian Domitian zuerat auf einer allerdings unsicheren
demfltigte ihn (Dio LXVI 9. 10) und tadelte ihn Mflnze, die auch Vespasian cos. II dfesign.) Ill
wegen des Zuges nach G allien; er sollte von jetzt nennt (Cohen Vesp. Tite Dom. 13; vgl. Ballet
an bei ibm wohnen, damit sein Betragen sich Ztschr. f. Numism. V 248. Pickebd. XIV 864).
seinem Stand und Alter anpasse (Suet. 2, 1), So wurde Domitian im J. 71, erst 19 Jahre alt;

Iranierhinwurden Domitian unter Vespasians Re- znm erstenmal Consul und zwar, nachdem die
gienmgeineReihevonauflerordentlichenEhrungen ordinarii, Vespasian und M. Cocceius Nerva, abr
zuteil

,
offenbar mit Rucksicht auf die Moglich- getreten waren, suffectus, vom 1. Marz bis 30. Juni'

keit, dafi er einmal Princeps wurde (vgl. Suet. Vesp. 10 sein Kollege war zwei Monate lang Cm Pediua
25). Er wird oft als drittes Glied des Herrscber- Cascus, dann C. Calpetanus Eantius Quirinalis
hauses neben Vater und Bruder genannt (auf Valerius Festus (s. u. S. 2649) und CIL VI 2016
Munzen; Cohen I Vespasien 4 6ff. u. 0.; bes.423ff.; = Newton 169. IG XIV 750 = CIG HI 5838-
auf Inschriften: z.

T

B. CIL 932 = Dessau 246 = Newton 291). Als Consul ritt Domitian bei= Newton 28. CIL III 11194ff. = Newton dem grofien Triumph uber die Juden auf einem
106. CIL III 6052 = Newton 29. CIL VIII Sehimmel neben Vespasian und Titus einher (Suet.
10116 = Newton 140). Aber Ton Regierungs- 2, 1. Joseph, bell. VII 152. Zonar. XI 17).
geschaften wurde er im allgemeinen ferngehalten. Sonst erschienen Vespasian und Titus o'ffentlich
Nur von Vespasians Botschaften an den Senat in einer sella, wahrend Domitian in einer leetica
wird berichtet, dafi sie auch von Domitian dort20folgte (Suet. a. a. O.). Im Jahre 71 und zwar
vorgetragen wurden (Dio LXVI 9). Die andern auf Miinzen, die wahrscheinlich zwischen 1. Mara
Ehrungen

, die er erapfing, gehen offenbar nicht und 30. Juni geschlagen sind, also seit den Friih-
tiber das hinaus, was man als unumganglich fiir j ahrscomitien, erscheint Domitian auch als consul
den Sohn des Vespasian und den Bruder des Titus designates itcrum (Cohen Vesp. 46-51. 204. 536;.
betrachtete.

_
s. u. S. 2649). Da nun Vespasian sicher im Frtih-

Domitian hat wie den Titel Caesar, so auch jahr und Titus spatestens im Herbst zu Ordinarii
den Titel princeps iuventuiis schon auf Gold- des folgenden Jahres designiert waren (s. u.
und Silbermiinzen Vespasians, die wahrscheinlich S. 2649 und 2713), so kann es sich nur um ein
noch aus dem J. 69 stammen (Cohen Vespasien suffiziertes Consulat handeln. Domitian trat aber
538—546), dann auf Kupfermiinzen vom J. 70 30 in der Tat ein ordentliches Consulat an, jedoch erst
(Cohen Vesp. 534f.; zu 894 f. vgl. Pick Ztschr. am 1. Januar 73, 21 Jahre alt (s. u. S. 2655).
f. Numism. XIV 359) ; endlich auf eigenen Munzen Von dem einen ordentlichen Consulat des Caesar
(die friihesten Cohen 374 vom J. 75 [Gold], Domitian sagt nun Sueton ausdrucklich, er habe
375 vom J. 75 [Silber], 400 vom J. 73 [Bronze])

;

es gefuhrt cedente et suffragante fraire (2, 1).
ebenso auf Inschriften (CIL VI 932 = Dessau Das gibt wirklich die einzig' mogliche Erklarung
246 = Newton 28, zweite Halfte des J. 72. der Designation seit 71. Der Verzicht des Titusr
CIL IX 4955 = Dessau 267 = Newton 221 dessen Griinde dunkel sind, kann nur zur Zeit
[vom J. 73?]. CIL III 318 = Dessau 263 der Fruhjahrscomitien 72, ehe noch Domitian
= Newton 146, aus der zweiten Jahreshalfte Consul suffectus war, stattgefunden haben;
80 oder der ersten von 81 1 ferner CIL XI 1172 40hierauf verzichtete Domitian auf das ursprung-
= Newton 222). Wie Titus wurde er sacerdos lich ihm zugedachte Consulat von 72 und war
collegiorum omnium (CIL IX 4955 = Dessau noch in diesem ganzen Jahre Consul designates
267 = Newton 221; nicht vor 72 gesetzt); des- (Cohen Vesp. 537; Titus 26 [vgl. Pick Ztschr.
halb erscheint er im Arvalcollegium [CIL VI f. Numism. XIV 365]. 27—29. CIL VI 932
3054 [vom J. 75]. 2057 = Newton 153—157) = Dessau 246 = Newton 28 (aus der zweiten
und ist pontifex (CIL VIII 10116 = Newton Jahreshalfte]; anders Chambalu PhiloL XLIV
140) umlaugfur) (auf den ephesischen Munzen 106ff. F. J. Hoffmann Quomodo quando Titus
PrtlioTt QQ QQC\ T7- Vm1 rnnl m;« TCA.,,, J~„ TlT,i„„ • j.__ z-_ ..... _ _-x jvj? t _i t- t» T.i.-.r

Silber- und Goldmtinzen aus Domitians zweitem 1886, 272ff, LII 1887, 25ff). Genannt wird Do-
Consulat im J. 73 74 (Cohen 44 ist vcrdachtig, mitian in diesem Jahre neben Vespasian und
s. Anm, bei Cohen und Pick Ztschr. f. Numism. Titus auf der Bauinschrift des Carnunter Lagers
XIV 371), und zwar wahrscheinlich aus dem (CIL III 11 194ff. = Newton 106).
J. 74, da 73 Titus das Recbt, wie es scheint, noch Dann war Domitian wieder Consul (HI) suf-

nicht hat (s. u. S. 2714) und Domitian es gewifi fectus im J. 75 (im J. 74 waT er noch cos. II

\

kaum fruher als er bekam (vgl. Chambalu De vgl. Chambalu De mag. Flav. llff.) und wurde
mag. Flav. 12. Gsell 16, 2. 3). Ferner durfte er wahrscheinlich in den Fruhjahrscomitien zu einem
den Lorbeerkranz tragen (vgl. die Munzbeschrei- weiteren Consulate designiert; denn auf einer In-

bungen bei Cohen. Pick Ztschr. L Numism. 60 schrift aus der Nahe von Tiflis heifit er in der
XIII 356ff.). zweiten Jahreshalfte vnmoq to [y], Axods&nyftivos

Vor seiner Thronbesteigang bekleidete er r6&' (CIL III 6052= Newton 29= De8sau8795;
seebs Consulate (Suet. 2, 1 ; vgl. C h am b al u De vgl. Chambalu PhiloL XLVm 766). Also war er
magistrates Flaviorum 10ff.; PhiloL XLIV Consul suffectus im J. 76: cos. ZZZTnennen ihn
106ff. und dazu Schiller Jahresber. XLVIII zwei afHkanische Inschriften aus dem ersten Halb-
[1886] 272ff. Pick Zeitschr. t Numism. XIII jahr zusammen mit Vespasian und Titos; da diese
856ff. Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX llOff. 131ff. nicht als designierte Consuln beaeichnet warden,
Gsell 17ff., (ferner u. 8. 2649flf. bei den einzel- Bind die Inschriften und das Consulat des Domi-
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tdan wahrscheinlich vor den Fruhjahrscomitien
anzosetzen (CIL VIII 10116. 10119 = Newton
140. 139; vgl. Chambalu De mag. Flav. 13).

In einem dieser Jahre (s. u. S- 2666) bermihte

er sich vergebens, seine erzwungene MuBe durch
kriegerische Tatigkeit zu unterbrechen : als der

PartherkGnig Vologesos Vespasian um Hilfstrup-

pen gegen die Alanen unter dem Kommando eines

Prinzen bat, wollte Domitian dieser Prinz sein.

Als Vespasian das Gesuch des Vologesos wie des 10 einer Designation des Domitian fiir das J. 82

Domitian erscheint als Divi fUitts, als consul
und princeps iuventuiis (CIL III 318 — New-
ton 146). Consul wurde er zum achten Male am
1. Januar 80 an der Seite des Bruders, der sein
siebentes Consulat antrat (s. u. S. 2719). Die
Vota derArvalbruder wurden am 3. Januar 81 auch
fur ihn ausgesprochen (CIL VI 2059 ~ Dessau
5033 = Newton 159). Im J. 81 war das Con-
sulat Privaten uberlassen (s. u. . S. 2721). Von

Sohnes ablehnte , bemiihte sich dieser , andcre
Fiirsten des Ostens durch Versprechen und Ge-
schenke zu ahnlichen Gesucben an den Princeps
zu bestimmen (Suet. 2, 1. Dio LXVI 15).

Consul V war Domitian im J. 77: Ordinarii

waren Vespasian und Titus. Domitian trat bald,

wahrscheinlich an den Iden des Januar, an die

Stelle des Titus, denn er war noch neben Vespa-
sian Consul und wird geradezu neben diesem wie

ist nichts bekannt (vgl. Pick Ztschr. 1 Numism.
XIH 383). Den Tod des Titus durch Gift ver-

anlaBt oder doch den Tod seines schwerkranken
Bruders absichtlich beschleunigt zu haben, gab
man ihm Schuld: doch starb Titus in der Tat
am Fieber (s. u. S. 2722). Domitian verliefi

den sterbenden Bruder (13. September 81 , s. u.

S.2722), umnachEom ins Praetorianerlager zu
reiten und sich dort als Imperator begrufien zu

der zweite^ Consul ordinarius genannt (vom Chro- 20 lassen ; den Truppen gab er ein gleiches Donati-
nogr. v. 354 [Chron. min. ed. Mommsen] und auf
den griechischen MarmorblCcken, Ann. d. Inst. 1870,
106ff.: vgl. u. S. 2669. Chambalu De mag.
Flav. 11; PhiloL XLIV 109ff. und Gsell 21, 3;
vgl. Chambalu De mag. Flav. 1 If.). 78 war nie-

mand aus der Herrscherfamilie Consul. Auf einer

Inschrift aus der ersten Jahreshalfte ist Domitian
noch cos. V und zugleich desigfnatus] VI (CIL
III 6993 = Dessau 253 = Newton 145). Da

vum wie sie von Titus bekommen hatten (Dio
LXVI 26).

III. Regierung.
a) Name und Titel. Der voile Name lautet z. B.

auf der lex vom 19. September 82: Impferator)
Caesar divi Vespasiani ffilius) DomitianusT

Augustus, pontifex maximus, tribunicfia) pote-
stat(e) II, impferator) II, pfaterj pfatriae), eo(n)-

sul_VIIIL designates) Villi \ dazu tritt spater
er schwerhch das sechste Consulat noch im Laufe30(z. B. CIL II 4721 = Dessau 269) Germanicus
von 78, nachdem Private als Ordinarii fungiert hinter Augustus, censoria potentate und censor
hatten, ausiibte, so war er also im J. 79, als ' '

' ' ~ - -
Vespasian und Titus, die Consules ordinarii, zu-

rQckgetreten waren, consul (suffectus) VI, und
hflchst wahrscheinlich noch vor Vespasians Tod
(23. Juni) eos. des. VII (Inschr. von Gordium bei
Perrot Explor. arch, de la Galatie 209, vgl.

Pick Ztschr. f. Num. XIII 360, 1. 365, 4. Gsell
22, 2).

perpetuus hinter das Consulat. Die gebrauch-
liche Reihenfolge der Namen ist : Imperator Caesar
Domitianus Augustus. Daneben kommt haufig
Imp. Bom. Caes. Aug. vor. Die Auslassung von
Caesar oder gar Domitianus (CIL VI 541) ist

selten (s. CIL Indices, Cohen, Mionnet und
die engtischen Miinzkataloge. Frontin. strat. 1 1,
8. 3, 10. II 3, 23. 11, 7. Martial. VIII prooem.

Beim Tode Vespasians erwartete Domitian 40 Titelzusammenstellung bei Gsell 44, 3). Dazu
offenbar, particeps imperii zu werden. Er soil auch
den Gedanken gehabt haben, die Soldaten durch
doppeltes donativum zu gewinnen. Das imperium
bekam er aber nicht; doch erklarte Titus ihn
vom ersten Tag seiner Regierung an als consors
und successor (Suet. % 3; Titus 9, 3. Aur. Vict,
epit. 10). Domitian soil den Bruder Ofters der
Unterschlagung des Testaments, das ihn zum
Mitregenten bestimmt habe, beschuldigt und heim-

tritt der Beiname Germanicus vor September 84,
vielleicht schon Ende 83 (s. S. 2559 ; daher ein-

fach Germanicus Caesar genannt CIL VI 8500
= XI 1753 = Dessau 1490, nach O. Hirsch-
feld; uber die Beinamen Daeicus s. S. 2572,
Sarmaticus s. S. 2576).

Die Imperatorakklamationen beginnen mit dem
dies imperii und steigen bis auf 22 (Chambalu
De mag. Flav. 25ff.; s. bei den einzelnen Jahren);

Titus argwohnisch (daher lulius Bassus Titum
timuit ut Domitiani amicus Plin. ep. IV 9. 2,
vgl. Dessau Prosop. II 171 nr. 134). Doch
gab sich Titus nachsichtig und weich gegen ihn
(Suet. Tit. 9, 3). Er war sogar bereit, ihm seine
Tochter Iulia zur Frau zu geben : Domitian

sie kein fruherer Kaiser erreichte (Suet. 13, 3).

Im J. 84 lieB er sich zum Consul auf zehu Jahre
machen, ohne dies aber durchzufuhren (s. z. J. 84(5;

896). Deshalb werden Designationen nur bis zum
J. 83 einschliefilich erwahnt (Mommsen St.-R. LT

1043, 3). Die Tendenz dieser hauGgen Eponymie
schlug sie der Domitia wegen aus , doch ver- 60 (oft wird er auf Inschriften nur Consul genannt,
fuhrte er sie noch zu Titus' Lebzeiten, obschon - ^-^ J ^' -->- ^—^ -i.:—i.. :_ j~-

sie inzwischen seinen Vetter T. Flavius Sabinus
geheiratet hatte (Suet. 22; vgl. Philostrat. vit.

Apoll. VII 7. Dessau Prosopogr. II 82 nr. 281

;

74 nr. 234). Man erzahlte sich auch, daB Titus
mit Domitians Gemahlin verkehrt habe; doch
diese leugnete das unter Eid (Suet. Tit. 10, 2).
Die Ehren des Domitian verringerte Titus nicht:

s. Gsell 43) ist offenbar monarchisch : in der

Tat waren diese kurzfristigen Consulate dem Prin-

ceps nicht mehr als eine Dekoration (omnes autetn

paene titulo terms gessit nee quemquam ultra Kal.

Mai., plerosgue ad Idus usque lamiarias Suet.

13, 3; vgl. Plin. pan. 65. Anson, gratiar. act.

6, 27).

Domitian bekam, wahrscheinlich zugleich mit
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der zehnjahrigen Designation zum Consul (Her- (Cohen 541 mit p. m. cos. VTl des. VIII, 56
aog Staatsverf. II 301) die Censorengewalt, die mit pont. cos. VII des. VIII, 172 ohne Aug. p.

er bald darauf standig und ohne Kollegen ausuben m. cos. des. VIII\ 551—554 ohne p. m. cos.

sollte (s. z. J. 85 e). Die Benennung (erst cen~ des. VIII, 631 ohne imp. p. m. cos. des. VIII),

$oria potestate, dann censor perpetuus) steht meist doch kann Domitian ihn schon am dies imperii
hinter, seltener vor dem Consulat (Uber die Bezeich- bekommen haben (vgl. dieAnspielung Plin. pan. 21).

nungen dominus, rex, deiis usw. s. u. S. 2582). Domitians Gemahlin Domitia fuhrt den Titel

Als Imperator begruBten ihn die Praetorianer- Augusta in den Arvalakten seit 1. Oktober 81
«ohorten am Todestag des Titus (13. September 81), (CIL VI 2060); sie hat ihn also gleich beim.

das imperium, den Augustustitel und die tri- 10Regierungsantrittbekommen(Euseb.chroD.p. 160f.

bunicia potestas gab ihm der Senat offenbar am Schoene z. J. Abr. 2097 ; vgl. die verstummelte
14. September 81, der also wohl als dies imperii Stelle Suet. 3, 1).

2U betrachten ist; die Comitia tritnmida fanden y) In einem Edikt bestatigte Domitian die

am 30. September statt (s. b. J. 81a). Den Ober- von Vespasian und Titus und denfriiheren Kaiaern
pontificat und den Titel pater patriae bekam er verliehenen Privilegien (Dio 2; vgl. aber Herzog
ctwas spater, jedenfalls noch im Spatherbst 81 1301,3). Die Konsekration des Titus nahmer bald
(s. d.). Dieser Titel steht nur auf einigen In- vor (Dio 2. Suet. 2, 3 ; wahrscheinlich noch im Sep-
schriften und Miinzen aus der ersten Regierungs- tember, vgl. Euseb. chron. a. a. O.; allerdings

zeit vor dem Consulat, sonst am Ende der Titel- flndet sich die Benennung Dwws nicht in den Arval-

reihe (vgl. Gsell 44, 3). 20 akteu vom 1, Oktober CIL VI 2060); ferner hielt

b) Die einzelnen Regierungsjahre. er eine Trauerrede auf ihn, bei der er sich unter

SI : pontifex maximus tribunicia potestate im- Tranen in Lob erging (Dio 2). Die Erbauung
perator I—II p(ater) pfatriae) cos. VII des bertihmten Titusbogens auf der Velia, an dem
design. VIII. der Triumph des Titus uber die Juden und seine

a) Nachdem Titus am 13. September 81 ge- Apotheose dargestellt ist, den der senatus popu-
storben und Domitian noch an demselben Tage lusque Bomantis Divo Tito weihte (s. u. S. 2706),

von den Praetorianern als imperator begruBt wurde wahrscheinlich gleichzeitigbeschlossen. Von
war, begann Domitians Regierung am 14. Sep- diesen konventionellen Handlungen abgesehen {die

tember (denn er starb am 18. September 96 Apotheose. des Titus schrieb man in Senatskreisen

[Suet. 17, 3] nach einer Eegierung von 15 Jahren 30 sogar der Uberhebung und Selbstsucht des Kaisers

5 Tagen [Dio 18]): denn an diesem Tage (vgl. zu, Plin. pan. 11), trat (vfie es scheint, sogleich,

Chambalu De mag. Flav, 10) trat der Senat doch fehlen sichere Zeitpunkte) eine Reaktion
priusquam edicto convocaretur, obseratis adhuc gegen Vespasians und Titus' Regierung ein. Die
foribus zu einem Trauerakte fur Titus zusammen Freunde seines Vaters und Bruders behandelte er

(Suet. Tit. 11) und ubertrug Domitian das wwpe- geringschatzig und hart. Sein Wort, daB ein

Hum und den Titel Augustus (das Collegium Furst, der nicht. viel strafe, kein guter, sondern

der Arvalbriider opferte XVflll Kal. Oetobr.] in nur ein glucklicher Regent sei, zeigt einen ab-

Capitolio ob imperium Caes[ari]s divi f. Domi- sichtlichen Gegensatz gegen Titus' passives Ver-

tiani Aug.: CIL VI 2060. Henzen S. 64) so- halten und den Willcn zu tatiger Regierung und
wie die tribunicia potestas (am 19. September 82 40 entschiedener Haltung gegeniiber den Senatoren:

ist Domitian schon tribuniefia] potestatfe] II: der Senat suchte mehrfach, zuerst wohl beim
CIL III p. 1960 = Dessau 1995); diese fand Regierungsantritt, vergebens den Gesetzantrag

am 30. September die Bestatigung durch die Comi- durchzubringen, wonach der Princeps keinen aus

tien (die Arvalbruder feierten K. Oct. in Capita- dem Senatorenstande mit dem Tod bestrafen durfe

U[o ob eojmitia tribunicia Gaesaris Divi f. (Mommsen St.-R. II 3 961): mit der Ableh-

Domfitiajni Aug., wie sie audi am I. Oktober nung dieses Antrags brach Domitian grundsatz-

vota darbrachten pro salute et ineolumitate des lich mit der unter Titus herrschenden Gewohnung
Domitian: CIL VI 2060, Ygl. Mommsen St.-R. (Dio 2). DaB Domitian sogar Gehassigkeit gegen
II 815). das Andenken von Vespasian und Titus zeigte (saepe

/?) Die Designation zum Consul VIII geschah 50 etiam carpsit [sc. Titum) obliquis orationibus et

erst nach Antritt seiner Regierung (Cohen 54 edictis Suet. 2, 3; die Lobrede des Domitian auf

—63. 370—372. 555—579; vgl. 33. 172. 344. seinen Bruder wird fur Heuchelei gehalten : Dio 2),

409. 551—554 ; wahrscheinlich an Stelle eines ist bei den schon fruher hervorgetretenen Diffe-

schon fruher Designierten, Plin. pan. 57. Cham- renzen glaublich, obwohl nicht entschieden wer-

balu De mag. Flav. 18, 2). Pontifex maximus den kann, was in diesen Ziigen von senatorischer

wurde Domitian jedenfalls noch 81 , doch nicht Seite etwa aufgebauscht oder mifideutet oder auch
sofort nach dem Regierungsantritt; denn einige erdichtet wurde. Auch daB Domitian die circen-

Mnnzen nennen ihn noch nach der Designa- sischen Spiele, die man an Titus' Geburtstage

tion zum Consul VIII einfach pontifex (Cohen zu feiern pflegte, aufhob, deutete man als MiB-
56—59.370—372.565); einige nennen allerdings 60 achtuDg des vorigen Princeps, ebenso das Ver-

selbst den Pontificat nicht (Cohen 172, noch hot der Entmannung als eine Verhohnung des

ohne Aug. cos. des. VIII p. p.; 551—554. 631 toten Titus, da dieser fur die Eunuchen Neigung
ohne cos. des. VIII p.p. ; 579 mit cos. VII des. besafi (Dio 2; der Zusammenhang bei Dio macht
VIII p. p.) r

wogegen weniger in Betracht kommt, wahrscheinlich, daB dies Verbot ganz in dea An-
dafi p. m. ohne die achte Consulatsdesignation fang der Regierung Domitians zu setzen ist und
Torkommt (Cohen 33. 344. 409; vgl. auchCham- Euseb. chron. es richtig ins J. Abr. 2098 =
balu De mag. Flav. 21). Auch der Titel pater 1. Okt. 81 bis 30. Sept. 82 veiiegt; mm V«r-

patriae fenlt noch auf ein paar Mftnzen des Jahres hot, das die castratio und die dJTytc umfaBte
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und den Preis der bei den Handlern noch vor- y) Domitian entschied einen Streitfall, der die

handenen Eunuchen herabsetzte, vgl. Suet. 7, 1. Subseciva betraf (vgl. S. 2686). Das Urteil, auf

Stat. silv. Ill 4, 65ff. IV 3, 13, dazu Vollmer einer zu Fallerone (Falerio in Picenum) gefun-

426. 453. Martial. II 60. VI 2. Ammian. Marc. denen Bronzetafel bewahrt, ist datiert vom 19. Juli

XVTTI 4, 5, Philostr. vit. Apoll. VI 42; Gs ell des J. 82. Ein Teil der von Augustus nach

84, 3). Vom Anfang seiner Regierung weiB eine der Schlacht bei Actium zur Koloniegrundung^

ihm wenig fteundliche Nachrede zu erzahlen, dafi nach Falerio gewiesenen Veteranen wurde im
er taglich eine Stunde lang Fliegen aufspiefite nahen Firmium angesiedelt; die Firmianer be-

(Suet. 3, 1), eine Geschichte, die auch von ihm kamen subseciva, die spater in die Hande von

als untatigem Reichsverweser erzahlt wurde (Dio lOErben jener Kolonisten kamen. Als nun die Fir-

LXVT 9; vgl. u. S. 2594). Sicher ging er mit mianer die Stiicke wieder fur sich beanspruchten,

Eifer an die Verwaltung, mixtura aequabili vi- stellte Domitian fest, daB Augustus ihnen den Ver-

tiorum atque virtutum, donee mrtutes quoque kauf der Stiicke angeraten und diese zu Recht

in vitia deflexit (wie Suetons Urteil 3, 2 lautet; in die Hande ihrer jetzigen Besitzer gekommen
vgl. Aurel. Vict. Caes. 11, 3; Epit. 11. Eutrop. seien (CIL IX 5420 und p. 519. Gsell 133).

23). Diese in der ersten Zeit also noch nicht vor- <5) Aus den Provinzen ist bekannt zunachst

herrschenden vitia sind cupiditas und saevitia eine fur die Zeit zwischen den Fruhjahrscomi-

(vgl. Suet. Vesp. 1) ; doch gerade Sueton deutet tien und dem 14. September des Jahres bezeugte

an, daB diese vitia durch die Schwierigkeiten der bedeutende Herstellung von StraBen : per A. Gae-

inneren Regierung hervorgerufen waren , durch 20 sennium Galium leg. pr. pr. vias provineiarum
die Finanznot und den Kampf mit der senato- Galatiae Cappadoeiae Ponti Pisidiae Paphla-
rischen Opposition {quantum coniectare lioet, gon-iae Lycaoniae Armeniae Minaris stravit (aus

super ingenii naturam inopia rapax, metu saevus Ancyra, CIL III 312 vgl. p. 975 = Dessau
Suet. 2, 2). 268). Eine Konstitution vom 19. September (CIL

Beziiglich der auBeren Angelegenheiten weist III p. 1960 = Dessau 1995) bezeugt die Ver-

die noch in das Jahr fallende zweite Imperatoren- leihung der Civitat an Veteranen von Alen und
akklamation (Cohen I 2 520, 1 [?]) am ehesten Cohorten des moesischen Heeres und ihre Ent-

auf Agricolas Tatigkeit in Britannien; dieser lassung. In Britannien unternahm Agricola den
sicherte, wie es scheint, in diesem Jahre das Land fiinften Feldzug, iiber den von Tacitus nur mit
bis zur Landenge zwischen Clyde und Forth durch 30 wenigen unbestimmten Wendungen berichtet wird

:

Kastelle (Tac. Agr. 23). nave prima (?) transgressits habe er bis dahin

82: pont max. trib. pot, (vom 14. Sept. an II) unbekannte Stamme unterworfen und die Irland

imp, II {Hit) p. p. cos. VIII desig. Villi. gegenuberliegende Kiiste mit Truppen belegt ; aus

a) Erstes Consulpaar des Jahres : Domitianus dem weiteren Bericht laBt sich schlieBen , daB
VIII und T. Flavius Sabinus (CIL VI 3828 ~ dies die Vorbereitung der Eroberung Irlands sein

Dessau 6105. CIL VI 20; weiteres bei Asbach, sollte (Tac. Agr. 24). Ein Beispiel der Fixierung

der wohl mit Recht zweimonatliche Dauer der des Verfassungszustandes der spanischen Ge-

Consulate vermutet, Bonn. Jahrb. LXXI 117. 134). meinden, denen Vespasian das ius Latii verliehen

Das Consulat und die Designation zum folgenden hatte (vgl. S. 2659), sind die auf mehreren 1851
ist noch bezeugt auf Miinzen (Cohen 581ff. 607ff.) 40 gefundenen Bronzetafeln zum Teil erhaltenen

und Inschriften (CIL II 862. Ill 4176. 4177 und Stadtrechte der municipia Flavium Malacitanum
p. 1960. IX 5420). Von einzelnen Ereignissen, (Malaga) und Flavium Salpensanum (Salpensa);

mit verschiedenerWahrscheinlichkeit diesem Jahre erlassen ist die Konstitution fruhestens 82 (denn

zuzuweisen, sind folgende bekannt. vorhergehende Erlasse Domitians werden erwahnt

fi) Fiir das J. 82 bezeugt eine in Asien ge- im Gesetz von Malaga 22f.) und vor September 84
schlagene Miinze mit der Aufschrift : Capit(olium) (denn Domitian nennt sich noch nicht Germa-
rcstit(idum) (Cohen 23) die Vollendung des 80 nicus

T
s. beim J. 84 8). Die lex sieht die Selbst-

wieder abgebrannten Tempels des Iuppiter auf regierung und -kontrolle der Gemeinden ohne

dem Capitol, dessen vierten Wiederaufbau Titus Eingreifen auch nur der Provinzbehorden vor.

begonnen hatte (s. u. S. 2719), vgl. Dio 24. Suet. 50 Der Test bei Mommsen Abb. Sachs. Ges. d.

8. Martial. IX 1, 5. 3, 7. XIII 74, 2. Stat, silv. Wissensch. II 398ff. CIL II 1963f. = Dessau
I 6, 102. m 4, 105. IV 1, 20. 3, 16. 160. Sil. 6088f. Br uns Pontes iur.Rom.5136ff.; vgl. Gsell
Ital. Ill 623. [Lactant.] de mort. persecut. 3). 143L Lie b enam Stadteverwaltung 209. Kriiger
Der urspriingliche TempelgrundriB erlitt keine Gesch. d. Quellen u. Lit. d. Roin. Rechts 229.

VeTanderung; es war wieder, wie der im J. 70 er- Karlowa Rom. Rechtsgesch. I 625. H. Dessau
richtete (s. u. S. 2648f.), ein korinthischer Hexa- Wiener Studien XXIV 1902, 240ff.

stylos, doch war der von Domitian verwandte 83: p. m. trib, pot, II (vom 14. September an
Tempelschmuck aufierordentlich (Plutarch. Public. Ill) imp. Ill— V p. p. cos. Villi design. X.

15). Uber Nachbildungen (auf Munzen Domi- 84: p. m. trib. pot. Ill ivom 14. September an

tians: Cohen 23, 85—90; vgl. Abb. bei E. Ro-60 ////) imp. V—VII p. p. cos. X {censoria

docanachi Le Capitole Romain, Paris 1904 potestate am Ende des Jahres?).

XXXIV; auf drei Basreliefs: ems in Rom, Kon- a) Am 1. Januar 83 trat Domitian sein 9.

servatorenpalast Mon. d. Inst. V 36; eins im Consulat an mit Q. Petillius Rufas, der so zum
Louvre Clarac Musee de Sculpt. II Taf. 101, zweitenmal Consul wurde (CIG II 3173 B. Bruzza
300;einsinZeichnungenerhalten;vgl. Schultze Ann. d. Inst. 1870, 184 nr. 193. Phleg. mirab.

Arch. Ztg. 1872, 57) und Reste s. Gsell 92f. 24). Abgelosfc wurde er ana 1. Mara von Vi-

Jordan Topogr. I 2, 29. 88f. 96f. Richter bius Crispus cog. II und A. Fabririug Yeiento cos,

Topogr.2 126, 2. Bo docanachi a. a. O. 1(1 (s. Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX 118. 135.
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Mommsen Westd. Korresp. XII 1893, 64. Gsell
58, 7). Am 1. Januar 84 wurde Domitian cos. X
mit C. Oppius Sabhras (Bruzza a. a. O. nr. 194;
Fasti s. Asbach a. a. 0. 119). Wahrend Do-
mitian noch im J. 83 als cos. des. X erscheint

<am 9. Juni, CIL III p. 1962. VI 449 = Dessau
3617. Cohen 601ff.), wird danach keine De-
signation mehr erwahnt; das hangt zusammen
mit der Annahme des Consulats auf zehn Jahre

Chambalu PhiloL XLVII 1888, 571f. A. fciese
Ber. d. Fr. deutsch. Hochstiftes Frankfurt a. M.
XII 1896, 67ff. G. Wolff Arehiv f. Frankfurter
Geseh. u. Kunst III 1893, 212ff.; Westd. Ztschr.
XVI 1897, Iff. ; Nassauer Annal. XXXII 1901, Iff.

Gsell 176ff. Statius silv. erkl. von Vollmer
1898, 44ff. Herzog Bonn. Jahrb. 1900, 67
Vieze Domitian s Chattenkrieg im Lichte der
Limesforschung, Beilage z. Jahresb. d. 8. Stadt.

s. unter <5). Es ist moglich, daB Domitian schon 10 Realschule Berlin 1902. Fab ricius Westd. Ztschr.
Ende 84 die censoria potestas annahm (s. dariiber

"beim J. 85 a).

ft)
Einige AuBerungen von Domitian s strengem

Eegiment werden durcli Ensebius in das J. Abr.
2099 = Oktober 82 bis September 83 gelegt, wo-
mit ubereinstimmt, daB Dio (3) sie vor dem Chat-
tenkrieg erwahnt. Die gleich beim Regierungs-
antritt dem Senat gegeniiber angenommene uber-

legene Haltung scheint bald zu Konflikten gefiihrt

XX 1901, 177ff.; Besitznahme Badens 47ff.

Cohausen D. rom. Grenzwall in Deutschl. 1884
1886 [veraltet], Limesblatt, Trier 1892ff. Liebe-
nam Jahresber. CXVIII 1903, 75ff. 0. v. Sar-
wey und F. Hettner [von Heft XVDII an E.
Fabricius] Der Obergermanisch-Eaetische Limes
1894ff., bis 1907 29 Lieferungen der Abteil. B:
Hauptkastelle).

Am 9. Juni 83 ist Domitian noch imperator
zu haben (vgl. z. J. 81 y und u. S. 2584). Viele 20 Iff (CIL III p. 1962), am 8. September 84 ist

Senatoren vcrbannte er, oder er lieB sie toten,

oder er zwang sie zum Selbatmord (Dio 3). Herb
war aueh im Gegensatz zu der Auffassung des
Vespasian und Titus das Verhalten des Kaisers
gegen Vestalinnen, die mit Mannern verkehrt
haben sollten : das erstemal milderte er die Todes-
art der fur schuldig befundenen drei Vestalinnen,
der sorores Qeulatae und der Varonilla ; sie durften
sich, statt lebendig begraben zu werden, ihre

er imp. VII mit dem Beinamen Germanicus
(CIL III p. 1963), em Name, der sich schon auf
vor dem 28. August 84 gepragten alexandrini-

schen Munzen (Mionnet VI S92f.) und auf alien

romischen Munzen vom J. 84 findet (auch auf
einer vom J. 83 [Cohen 602] und einem Papyrus
devtegov Ftovq , also vor 28. August 83, doch kann
hier Ubertragung spaterer Titulatur vorliegen:

Corp. Pap. Raineri II, Pap. 1 1, 17). Also lagen
Todesart selbst wiihlen. Die Art der Untersu- 30 allein vom Sommer 83 bis Herbst 84 vier Ereig-
chung war streng und grausam. Viele wurden als nisse vor, die eine acelamatio veranlaBten (und(und

zwar fallt imp. Fvielleicht noch ins J. 83, s. n. £).

Der neue Beiname Germanicus weist an die Rhein-
grenze, und zwar bekam Domitian den Namen
durch einen Krieg victis hostihus (Frontin. strat.

II 11, 7) nach einem Triumph (Suet. 13, 3) und
mit andern Ehren (s. u.; von diesen fallt die An-
nahme von zehn Consularen ebenfalls vor den 3. Sep-

tember 84. vgl. 6). Auch lehrt eine Inschrift aus
aber den Schauspieler Paris, ihren Liebhaber, liefi 40 Tlos in Lykien, daB ein P. Baebius Italicus, 85

Verfuhrer angeklagt und mit Verbannung oder Tod
bestraft. Der Pontifex Helvius Agrippa soil unter
dem Eindruck des harten Vorgehens im Senat tot

umgesunken sein (Dio 3. Suet. 8, 4). Schon vorher

hatte Domitian seine eigene Gemahlin Domitia
wegen Ehebruehs hinrichten lassen wollen ; auf die

Ftirsprache eines gewissen Ursus (Dessau Prosop.
Ill 491 nr. 688) liefi er sich nur von ihr scheiden,

cr mitten auf der Strafie niederhauen; ebenso
muBten die sterben, die diese Stelle mit Blumen
und Salbcil verehrten. Nach der Scheidung ver-

kehrte Domitian ungenierter mit seiner Ni elite

Iulia, auch dann noch, als er nach kurzer Zeit.

angeblich auf Bitten desVolks, die Domitia wieder
aufgenommen hatte (Dio 3. Zonar. XI 19. Suet.

3, 1, Schol. Invcn. 6, 87). Sie hatte Domitian im
J. 73 einen Sohn geboren (Suet. 3, 1); es ist wohl

Statthalter dort, vorher als Legat der Legio
XIV Gemina Martia Victrix in [xara Ts^Jfiaviav

zioleufo von Domitian eine Auszeichnung erhielt

(Eitterling Westd. Ztschr. XVI 1907 Korr.

GOff.). Nun war in Moesien noch am 19. September
82 eine Veteranenentlassung vorgenommen worden
(CIL III p. I960 = Dessau 1995); also war da-

rn als cin Krieg schwerlich in Aussicbt. Der Krieg
wird also kaum vor Fruhling 83 begonnen haben.

derselbe
,
der in einem der beiden ersten Regie- 50 DaB die Chatten unter Waffen etanden , wurde

rungsjahre Domitians starb (Munzen der Domitia in Kom bekannt {in armis erant sc. Oermani
Aug. Imp. Caes. Divi f. Domitiani Aug. [noch
ohne den Namen Germanicus, also wohl vor
Ende 83, s. d], Divi Caes. mater S. c. Cohen
p. 535 nr. 5—11).

y) Dorch die epigraphische und archaologische
Forschung der letzten Jahrzehnte ist ein Kriegs-
zug des Domitian und eine Erweiterung des
Eeiches, die von den Domitian wenig geneigten

= Omfti, Frontin. strat. I 1, 8, vgl. II 3, 23),

und Domitian beschloB gegen sie einen Feldzug.

Vielleicht wurde er beraten und sodann begleitet

von Frontin, den Consuln A. Didius Gallus, Fa-

bricius Veiento (vgl. die Votivtafel CLL XIH 7253
= Dessau 1010), Vibias Crispus und einem W.
AciliusGlabrio (vgl. Schol. z. Iuv. IV 94. Bflcbeler
Eh. Mus. XXXLX 283, Asbach Westd. Ztschr.

Schriftstellern bis auf Frontin verdunkelt wutde, 60 V 370. Mommsen Westd. Ztschr. Korr. XII
in helleres Licht geruckt worden: der Chatten-
krieg, die Erwerbung rechtsrheijiischen Landes
im Gebiet von Taunna nnd Wetterau und sein

Bchutz durch Limesanlagen (vgl. zum folgenden
besondera Zwanziger Der ChatteDkrieg des Kai-
sers Domitian, 1885. Asbach Westd. Ztschr.m
1884, 5ff.

;
Bonn. Jahrb. LXXXI 1886, 271E; Rom.

Kaisertam 89ff. Mommsen B. G. V 200ff.

54). Es handelte sich wohl bei jener gerflsteten

Haltung der Chatten nur um ihre sta&dige krie-

gerische Haltung gegen die rflmischen Nachbam
(vgl. die Charakterisierung immanium feroeia

nationum Frontin. strat. 1 1, 8, aowie miter Clau-

dius zum J. 41, 50, Vespasian nun J. 70 /J); denn
ihre Kustungen waren noch nicht auf einen groBen
Krieg gerichtet : Domitian erwartete, dafi sie aaf
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<lie Nachricht von seinem Auszug groBere An- die XXI erst zum Chattenkrieg aus Unterger-
strengungen machen wurden (maiore bellum moli- manien gerufen worden (gegeniiber Bergks
Hone inituros braucht keine Schmeichelei zu sein, Vermutung [Eh. Mus. LVIII 1876, 144] , Sosius
wie Vollmer 44 meint). Um sie irre zu fuhren, Senecio, Fronting Schwiegersohn , habe als Mili-
begab sich Domitian nach Gallien, indem er tat, tartribun der Legion den Feldzug mitgemacht,
als oh er dort einen Census vornehmen wolle. Die vgl, Dessau Prosopogr. Ill 255 nr. 560), wah-
Tauschung gelang : von dort aus iiberfiel er die rend die I schon 86 aus der Provinz schied, die
Chatten plotzlich inopinato bello (Frontin. strat. XIV und XXI nur bis etwa 89 dort standen
I 1, 8, deshalb expeditiomm sponte in Chattos fecit (Plin. paneg. 14. Eitterling Westd. Ztschr. XII
Suet. 6, 1). Er hatte eine oder mehrere Praeto- 10 108ff. ; De leg. X Gem. 12ff.). Wahrend Mainz den
Tianercohorten bei sich (CIL V 8356) und vier ober- Hauptstutzpnnkt der militarischen Macht bildete
germanische Legionen (I Adiutrix und XIV Mar- und von Legionstruppen besetzt war , wurde von
tia Gemina Victrix aus Mainz, VIII Augusta aus damals an schrittweise eine Beihe von affiliierten

StraBburg, XI Claudia aus Vindonissa) zusam- Kastellen — Wiesbaden nordwestlich , Hofheim,
mengezogen und die XXI Eapas aus Germa- Heddernheim , Okarben , Friedberg nordOstlich,
uia inferior hinzugefugt (s. u.): auch wurde (Frankfurt?), Kesselstadt ostlich — angelegt und
aus Britannien mindestens eine Vesillation der mit Cohorfcen und Alen belegt. Von diesen Aus-
IX Hispana (vgl. unter «), kaum als ein- gangs- und Eiickhaltspunkten aus liefen Wege
zige, wahrscheinlich zu diesem Kriege herbei- zu einer Eeihe kleinerer Erdkastelle und Block-
gerufen (CIL XIV 3612); ferner nahmen viele 20 hauschen , die wiedcrum unter sich durch eine
Cohorten und Alen an dem Zug teil (vgl. die GrenzstraBe (limes) verbunden waren; diesc um-
Konstitutionen vom J. 74, 82 und 90 [CIL III zog vom EinfluB der Kinzig in den Main bis

p. 852. 1960. 1965 = Dessau 1992. 1995] und [wahrscheinlich noch unter Domitian) zum Ein-
etwa Vieze Domitians Chattenkrieg 9ff.). Es rlufi des Vinxtbaehes, der Grenze der oberger-
gelang ihm, die Chatten zu schlagen (eontusa manischen Provinz gegen die untergermanische,
immanium feroeia nationum Frontin. a. a. O., das Gebiet des untercn Mains, der Wetterau, der
victis hostibus ebd. II 11, 7 vgl. II 3, 23; vgl. nordlichcn Taunusabhange, der untercn Lahn und
raHa post proelia Suet. 6, 1, harbari, quos des Neuwieder Beckons.
fugiebat Plin. Paneg. 20), allerdings zunachst So konnte Domitian die Eefugia der Chatten
wohl nur den zufallig angetroffenen Teil (worauf 30 entblofien und dieFeinde unterwerfen (subieeit di-
Dacis et Ckattorum manu devictis Aurel. Vict. ciotii suae hostes &.&. O.I 3,10). J)&hQ.r Germania
Caes. 11,4 gehen kann). Denn nun muBten einer- capta oder entsprechende Darstellungen auf Munzen
seits die romischen Eeiter erst an Waldgefechte ge- seit dem J. 85 (Cohen 135f. 176ff. 469. 472. 483.
wohnt werden (Domitian errang Erfolge, indem 488. 491. 496. 503). Es kam offenbar zu einem
er die Eeiter an der Waldgrenze absitzen und zu Friedensvertrag, und zwar waren die Bedingungen
FuB auf die zuriickgewichenen Chatten eindringen fur die Unterwerfung nicht hart (victis parcm-
lieB, Frontin. strat. II 3, 23), andererscits hatten tia foedera Ckattis a. a. O. Ill 3, 108). So be-
die Chatten Ruckhalt im Kampfe saltibus et freite er die romischen Provinzcn von dem Druck
ohscuris latebris und den weiten Waldern. Einen (prorinciis consuluit a. a. O. I 1

, 8). Diesen
Umschwung im status belli konnte Domitian erst 40 Ergebnissen gegeniiber ist die Nachricht /x^
herbeifuhren, als er Unities in einer Lange von txogaxojg jtov ji6Xsfwv kxavfjxsv (Dio 4), die ohne-
1 20 Meilen hatte ausfuhren lassen , eine Arbeit hin nach Hohn aussieht, von keinem Wert. Wie
und eine Kriegsfuhrung, die auf jeden Fall aus- einerseits Statius den Krieg in einem Epos ver-
gedehnte Zeit beanspruchte (a. a. 0. I 3, 10; herrlichte(Stat.silv.IV2,66. Iuven.4,94m.Schol.,
uber den Begriff des Limes vgl. Oxe" Bonn. Jahrb. vgl. Biicheler Eh. Mus. XXXIX 283. Vollmer
CXIV/V 1906, lOlff. ; S. 109 andert er aber liiniti- 13f.), so setzte andererseits eine einschrankende
hits per centum, viginti milia passuum actis etwas Kritik uber Domitians Erfolge schon sogleich in
kiihn in limitihus pad. CXX aetis und versteht Eom ein; ein (Flavius?) Ursus, der ihr freiimitig
darunter \"ortreibung von 120 FuB breiten An- Ausdruck zu geben sich erlaubte, hatte beinahe
gnffsstrafien). sodas Leben eingebflfif, hatte aber in Iulia, der

#

Die Nachricht von der Anlegung der Limites Tochter des Titus, eine einflufireiche Furbitterin;
ist bestatigt und geklart worden durch die For- sie erbat ihm sogar das Consulat {fitr 84 ?). Diese
s
?^

n
5e

*n <Jer Keicnslimeskommission. Es hat negierende Auffassung stiitzte sich wahrschein-
sich durch vergleichende Beobachtung der Anlagen lich darauf, daB in dem Kriege. der durch ein
und der Einzelfunde, besonders an Ziegeln und an Xetzsystem den Feinden beikam, seiner Xatur nach
GefaBscherben, herausgestellt, daB ein Teil des die grofien entscheidenden Schlachten fehlten (vgl.
obergermanischen Limes, und zwar der fundamen- Lord Kitcheners Vorgehen im Burenkrieg), und
tale, in die Zeit Domitians fallt. Bewiesen wird daB Domitian naturgemafi (wie im Dakerkrieg,
oies vor allem durch Anlagen soldier Legionen, s. J. 85 /?) in einem Hauptquartierhinter der Okku-
<lie nach Domitians Zeit nicht mehr in Ober- 60 pationslinie zuriickblieb (Herzog Rom. Staats-
gcrmanien standen. DaB sie alle zugleich der verfassung II 314, 2). Das lerjXaxrjaaQ ziva x&v
oberrheinischen Armee angehorten, beweist das xeoav 'Ptjvov xdv SvoxdvSwv (Zonar. XI 19, vgl.
Vorkommen ihrer Ziegel bei den Anlagen am Plin. paneg. 20) ist noch nicht hinreichend ge-
unteren Main, verglichen mit Ziegeln, die zu klart; moglich ist, daB damit der Drnck gemeint
Mirebeau bei Dijon gefunden worden sind und ist, der infolge der gro6en Truppenansammlung
vexil/lq) legionumL VIII. XL X1I1I. XX7(Momm- auf den Stammen im rechtsrheinischen Vorterrain
sen Herm. XIX 439. Dessau 2285 mit An- von Mainz lastete. Den Cubiern zahlteDomitian fur
merkung) zugleich tatig zeigen. Von ihnen war Ackergebiet, das sie znr Errichtung von Kastellen
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abtraten, Entschadigung (Frontin. strat. II 11, 7;
sie wohnten in der Gegend von Obernburg am
Main nach der Vermutung v. Domaszewskis
Westd. Ztschr. XXI 1902, 204; vgl. Fabricius
Besitznahme Badens 52).

d) Da so der Erfolg der Domitianischen Ex-
pedition trotz der absprechenden Zeugnisse be-

(sie hatte Truppen fur den Chattenkrieg abgeben
mttsserj, s. o. y) an. Agricola konnte mit dem
ubrigen Heere noch zur rechten Zeit anruckenr;

um zu siegen, ohne allerdings die Feinde zu ver-
nichten (Tac. Agr. 25—27). In diesem Heere
rebellierte eine in Germanien ausgehobene eohors
Usiporum und desertierte unter abenteuerlichen

statigt erscheint , so wird man auch das Urteil Umstiinden (a. a. 0. 28 ; vgl. Dio LXVI 20). Im
des Tacitus und Plinius iiber den blofl fingierten folgenden Jahre, 84, griff Agricola die durch ver-
Triumph fur hinfallig halten niussen. Diese Ur- 10 biindete Starmne verst&rkten Kaledonier amBerge-
teile gehen von einer abschwachenden Wertung Graupius an und schlug sie unter volliger Scho-
des Erfolgs (iriumphati rnagis quam victi sunt nung seiner Legionen, exacta iam aestate (Tac.
Tac. Germ. 37) bis zur Behauptung, aufgekaufte Agr. 38). Den sachgemaBen Bericht des Agricola*
Germanen seien ala Gefangene maskiert wordon nahm Domitian mindestens auBerlich freundlich
(Tac. Agr. 39. Plin. paneg. 16), eine Wieder- auf; er lieB ihm im Senat die ornamenta trium-
holung einer iiber Caligula erzahlten Geschichte phalia, die Ehrensaule und die sonstigen Ehren
(Suet Calig. 47). Gegeniiber dem Triumph liber an Triumphes Statt mit ebrenden Worten zuer-
Judaa war dieser gewiB kummerlich (die Tat- kennen. Indessen soil nach Tacitus' Behauptung
sache des Triumphs ist auch durch Dio 4. Mar- Domitian innerlich beklommen gewesen sein durch
tial. I 4, 3. II 2, 3

F
vgl. VI 42. Stat. silv. Ill 20 den Vergleich mit dem letzthin gefeierten ge-

3, 117 bezeugt; Suet. 6,1 wird durch 13, 3 er- falschten Triumph tiber Germanien, und auch eifer-

ganzt). Zur Feier des gewonnenen Sieges ver- such tig. Er rief Agricola nach einiger Zeit ab,
anstaltete Domitian grofie Festspiele (Dio 4. Mar- und dieser verlieB Britannien als ein beruhigte&
tial. I 5, 6, 11. 26 u. 6.). und gesichertes Land. Nachts eingetroffen und

Dem Senat gab Domitian fiber die ihm in den Palast befohlen, wurde er, der auf die er-

zuerkannten Ehrenbezeugungen seine Befriedi- iedigte Statthalterschaffc Syriens Hoffnung hegte,
gung zu erkennen (Dio 4). Unter den Ehren war durch DomitianskuhlenEmpfang bitter enttauseht
die Verleibung des Beinamenstfe/^aK*^^ (Frontin. (Tac. Agr. 391). — Strafienbau in Sardinien vom
strat. II 11, 7. Martial. II 2, 3. XIV 170; und J. 83: Dessau 5350; Aquaedukt zu Lilybaeum
oben y). Er liefi sich aber audi noch zum Consul 30 vom J. 84: CIL X 7227 = Dessau 5753,
auf zehn Jahre hintereinander ernennen (Dio 4

;

>) Von Imperatorakklamationen sind fur die
ebenfalls vor September 84, da trib. pot. IIII J. 83 und 84 fiinf bezeugt : die dritte fallt zwischen
nicht mit einer Designation zusammen genannt 19. September 82 (CIL III p. 1960 = Dessau
wird). Ferner liefi er sich die censoria potestas. 1995) und 9. Juni 83 (CIL III p. 1962); die

bald sogar auf Lebenszeit, zuerkenncn (vgl. dar- vierte und fiinfte zwischen 9. Juni und Ende 83
uber beim J. 85 a). Der Senat gewahrte ihm (Cohen 590 mit imp. V zwischen 14. September
eine Begleitung von 24 Lictoren und dekretierte, und Jahresende gepragt, aber nicht aut"3 beste

daB er in der Triumphaltoga in der Curie er- bezeugt; imp. V noch im J. 84 Cohen 355ff.).

scheinen kCnne (Dio 4; vgl. Momma en St-K. Die dritte und vierte Akklamation waren wohl bald
I 417). Nach diesem Krieg erhohte Domitian den 40 uberholt, denn sie sind auf keiner Miinze genannt.
Sold der Soldaten von 75 Denaren auf 100 (Zonar. Die sechste und siebente BegruBung fand 84 statt

XI 19. Suet. 7, 3. 12, 1 ; vgl. v. Domaszewski (die sechste: Cohen 351 ff.; far den 3. September
Neue Heidelberger Jahrb.X218. 226. v.Premer- ist die siebente bezeugt CIL III p. 1963). Imp.
stein Klio III 1903, 6, 10). Es lafit sich nicht Vllli&t erst auf Munzen von 85 bezeugt (Cohen
feststellen, welche von diesen Ereignissen, die Dio 360L), kOnnte aber noch zwischen 3. September
mit der Erzahlung des Chattenkriegs verbindet, und Jahresende 84 fallen. Also fallen mindestens
auch wirklich unmittelbar auf diesen folgten {vgl. vier Akklamationen in die J. 84/85. DaB eine

Vollmer 46), ja nicht einmal, ob auch nur mit dem Triumph iiber die Chatten, eine zweite

der eigentliche Krieg wirklich im J. 83 zu Ende mit der Auszeichnung des Agricola Ende 84 zu-

ging. Die Munzen des J. 85 mit der Aufschrift 50 sammenhangt, kann nicht bezweifelt werden. Auch
Germania eapta, zahlreich und doch nur von der Sieg des Agricola von 83 mag eine herbei-

diesem Jahre erhalten (vgl. beim J. 85 6) sprechen gefuhrt haben.

fur einen AbschhB erst im J. 85. Sicher datiert S5: p. m. trib. pot. IIII (vom 14. Sept. an V)
die Bezeichnung Germanicus und die Consulats- imp. VIII—XI cos. XI censoria potestate

designation auf zehn Jahre noch aus dem J. 84 (Jahresende: censor perpetuus) p. p.

(s, o.). Yielleicht hat er auch die Censur schon 86: p. in. trib. pot. V (seit 14. Sept. VI) imp.
Ende 84 (auf Lebenszeit sicher Ende 85, s. beim XI—XIIII cens. perp. cos. XII p. p.

J. 85 a) ubernoramen. Die doch sicher mit dem 87: p. ?n. trib. pot. VI (seit 14. Sept. VII)
germanischen Erfolge zusammenhangende Um- imp. XIIII cens. perp. cos. XIII p. p.

nennung des September in Germanicus ist nach 60 a) Sein 11. Consulat trat Domitian zusammen
Eusebius iHieronymus) gar erst im J. Abr. 2103, mit T. Aurelius Fulvus am 1. Januar 85 an
d. h. Oktober 86—September 87, vollzogen und (Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX 119f.), sein 12.

demnach 87 zum erstenmal angewandt worden. am 1. Januar 86, mit Ser. Cornelias Dolabella

e) In Britannien eroberte Agricola im sechsten Petronianus (CIL VI 398. Hist. aug. Ant. Pius 1.

Kriegsjahre, 83, ein Gebiet jenseits Bodotria, wo- Censorin. 18
r

15 nnd Asbach a. a. 0. 120);
bei er die Motte mitwirken liefi. Die

1

Kaledonier Domitian ruhrte es schon nichtmehram 22, Januar,
griffen daranf ein Drittel des rOmischen Heeres, wahrend Dolabella das Amt mit C. Secius Cam-
namlich die nennte Legion ui maxime imalidam panus weiter bekdeidete (Acta Arv. CIL VI 2064).

2561 Flavius Flavius 2562

fiber die Zeit der Aufnahme der CensuT ergeben sich offenbar langer hinziehenden Erieges fUUt
die Konstitutionen folgende Anhaltspimkte : am also wahrscheinlich noch ins J. 85, aber nicht
3. September 84 (CIL ITI p. 1963 — Dessau vor September. Denn bei der Truppenentlassung
1997): keine Erwahnung; am 5. September 85 im pannonischen Heere vom 3. September 84
(CIL III p. 855): censoria potentate-, am 22. (CIL III p. 1963), wahrend die Veteranen von
Januar 86 (CIL VI 2064): censor perpetuus. 25 Dienstjahren nicht die Entlassung bekamen,
Die Munzen Cohen 360—368 mit tr. pot. IIII also wohl Gefahr bestand, wurden am 5. Septem-
imp. VIII cos. XI (zwischen 1. Jan. und 5. Sept. ber 85 Veteranen entlassen (CIL III p. 855, vgl.

85, an welchem Tage Domitian imp. Villi Gsell 209ff.); also schien teine Gefahr nahe.
ist, gepragt) erwahnen die Censur nicht; nur 10 Der Erieg wurde offenbar von den Dakern ge-
Cohen 176 mit denselben Bezeichnungen zeigt rustet und cingeleitet (Dio 6). Als Kriegsgrund
censforiaj potes(tate) , ebenso Cohen 178—183 wird angegeben : eius (sc. Domitiani) avaritiam
(vgl. 24. 28} mit trib. pot. IIII imp. IX cos. ?netuentes foedus quod dudum cum aliis prin-
XI. Noch im J. 85 tritt auch schon die Lesung cipibus pepigerant Goilii solventes (Iordan. Get.
censor perpetuus auf; mehrere Munzen mit trib. XIII 76): das weist auf Widerstand gegen die
pot. V und cos. XI, also von 14. September bis Ausdehnung des romischen Interessengebietes hin
31. Dezember geschlagen, weisen auch noch cens. (vgl. v. Domaszewski Eh. Mus. XLVIII 240f.).
pot. auf (Cohen 177. 184—188. 189f. haben Die Daker, zunachst gefuhrt vom Konig Diurpa-
cens.p.)', aber mehrere sicher noch 85 geschlagene neus (Oros. VII 10, 3; Dorpaneus Iordan. a. a.

Munzen nermen den Princeps schon censor per- 20 0. = Duras bei Dio 6; vgl. Brandis o. Bd. IV
petuus (Cohen 13. 18. 119. 308. 419. 431.470. S. 2248) gingen tiber die Donau (wahrscheinlich
509. 642). Also war Domitian censor perpetuus im Winter, vgl. Plin. paneg. 12. 82) und Men in
seit Ende 85 und hatte die censoria potestas Mosien ein; Oppius Sabinus, der Leg'at vonMOsien,
sicher vor dem 5. September. Wenn nun Cham- trat ihnen entgegen, wurde aber geschlagen und
balu (De mag. Flav. 19; ahniich Gsell 54, 6) getstet. Darauf plftnderten und raubten die Sieger
nach der Zahl der Miinztypen von 85 ohne und auf dem rechten Donauufer und zerstOrten Siede-
mit cens. pot. vermutet, daB Domitian im April lungen und Kastelle (Suet. 6. Eutrop. VII 23, 4.
85 die censoria potestas annahm, so ist dabei die Iordan. a. a. 0.). Auf die Nachricht von dem Un-
Miinze Eckhel VI 379 vom J. 84 wohl zu Un- gliick der romischen Wafien zog Domitian selbst
recht beiseite geschoben, deren Legende imp. VII 30 ins Feld (Suet. 6, 1. Dio 6; etwa Ende Januar 86,
cos. X cens. pot. p. p. durch die richtige Zu- denn Anfang Januar ist er noch in Rom, s. Acta
sammenstellung von imp. VII und cos. X ge- Arv. CIL VI 2064), begleitet vom Praefectus
sichert erscheint. Domitian hat die censoria Praetorio Cornelius Fuscus, mit grofier Truppen-
potestas also wahrscheinlich schon Ende 84 (mit zahl (cum totius paene reipublicae militibus
der Designation auf zehn Consulate, vgl. Dio 4) Iordan. a. a. 0.). Man kann annehmen, daB die
ubernommen und wurde ein Jahr spater censor Praetorianer mit Domitian und ihrem Praefectus zu
perpetuus. Feld zogen; von Legioncn waren wahrscheinlich

jff) Domitian unternahm personlich nach Sue- beteiligt: I Italica, V Alauda, V Macedonia,
tons Zeugnis zwei Feldzuge gegen die Daker, VII Claudia, wohl erst spater die IV Flavia, und
den^ersten, als die Feinde den Consular Oppius 40 die I(?) und II Adiutrix (vgl. Gsell 212, 6. Rit-
Sabinus, und den zweiten, als sie den Cornelius terlingOsterr. Jahrh, VII 1904Beibl.36. Filow
Fuscus uberwaltigt hatten (Suet. 6; vgl. CIL Klio I Erganzungsbd. 6. Beih. 1906, 39). Wahr-
VIII 1026. Martial. IX 101, 17, wo an dritter scheinlich war das Anrucken Domitians der Grund
Stelle der suebisch-sarmatische Krieg von 92 ge- dafflr, dafi Duras seinen Befehl niederlegte und
meint sein wird). Die Zeit des ersten Zugs fallt, ilm dem DakerkOnig Dekebalos uberlieB (Dio 6,
da Oppius Sabinus als consularu bezeichnet wird, vgl Brandis a. a. 0.). Von dem ganzen Kriege
spater als sein Consulat (in den ersten Monaten sind nur kummerliche Ztige uberliefert, am aus-
von 84); ferner, da ein helium Daeicum roreinem fiihrlichsten bei Dio, doch ist bei diesen nicht zu
helium Germanicum (womit nicht der Chatten- unterscheiden, auf welche Jahre des langwierigen
krieg von 83, sondern der Saturninuskrieg von 50 Kriegs sie genauen Bezug haben; was die Romer

gemeint ist) mehrfach auf Inscliriften mit oder Domitian insbesondere dabei an Mifierfolgen
dona ausgezeichneter Soldaten genannt wird (CIL oder Minderbewertbarem eingeheimst, wird aus-
III 7397 VIII 1026], vor 88 39 (bestatigt durch drucklich erzahlt, was Domitian wirklich geleistet,

i a
Terglichen mit IV 11), endlich, da lafit sich nur zwischen den Zeilen lesen. Der

von Ende des J. 86 bis zu Beginn des J. 88 keine Krieg scheint sich zunachst etwa so abgespielt
ImperatorbegruBung und 88 bis 14. September m haben : Domitian war nicht bei den einzelnen
nur eine stattfand, dazu Domitian Sommer 88 Kampfen anwesend, wenn er auch* selbst Anord-
wahrscheinlich m Rom war (s. z. J. 88) und da nungen traf; er blieb dabei in einer Stadt in
auch die vollstandig erhaltenen Arvalakten von Moesien und unterkielt dort ein kaiserliches Hof-

/j£tt"t7t
aUf

-
eiUer

-

1 £rieg Domitians tinweisen 60 lager (nach Dio lebte er dort in Ausschweifungen).
(CIL VI 2065), mit grOBter Wahrseheinlichkeit Dekebalos war laDge ein gefahrlicher Gegner der
vor Ende 86. Dafi aber das J. 86 zahlreiche Romer: er verstand es, sie in Fallen zu locken,
kriegerische Ereignisse brachte, zeigt auch die er scheint sie wenigstens einmal in einer flirrolichen

groBe Anzahl der Akklamationen (zwischen 5. Schlacht besiegt und diesen Sieg benntzt zn haben ;

September 85 und 13. September 86 fanf nene, er machte auch Gefangene. Doch er wurde ge-
X—XHII). Endlich fallt nach Enseb. chron. schlagen, wenn er auch die Folgen der. Nieder-
die Besiegung der Daker ins J. Abr. 2102 = lage hat abschwachen kflnnen (vgL Dio 6, anch
Oktober 85 bis September 86. Der Beginn des Dio LXVIII 8ff. nnd s. Bd. IV S. 2247C).
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Auf romischer Seite gab es Schlappen, deren
Schuld Domitian, wie es heifit, den Befehlshabern
beimafi, auch wenn sie nor seine Weisungen aus-
gefuhrt hatten. Das Verdienst der Siege nahm
er fiir sich in Anspruch: nur die Siege, nicht die
Niederlagen wurden ex auctoritate Augusti aus-
gefiihrt. Jedenfalls wurden zunachst die Daker
besiegt und aus Moesien tiber die Donau zuriick-

gedriingt (lordan. a. a. 0.; vgl. Euseb. zum J.

maschinen and to oijjlusTov (= em Legionsadler,
vgl. Filow a. a. 0. 38, 7) fielen den Siegera in
die Hande (Dio LXVTU, 9). Ob dieser Yerlust
eines Legionsadlers mit der Aufreibung einer
Legion (vgl. [Sabimts et Fuseus] cum magnis
exercitibus oceisi sunt Eutrop. VII 15) zusammen-
hangt oder doch die Auflfisung der Legion nach
sich zog, ist nicht mit voller Sicherheit zu
sagen , ist aber wahrscheinlich , und zwar wird

Abr. 2102 Daci . . vieti). In diese Zeit wird der 10 dies Schicksal die V Alauda getroffen haben (vgl.
erste von Domitian abgelehnte Friedensvorschlag
des Dekebalos fallen, der einen Erfolg des Domi-
tian voraussetzt. Er ttbertrug jetzt den Krieg
vollig dem Fuseus (Petrus Patricius, FHG IV 185,
vgl. Dio 7. Suet. 6, 1). Nun ist es wahrschein-
lich, dafi Moesien gerade im J, 86 zur besseren
Grenzverteidigung in zwei consularische Provinzen
geteilt wurde (CIL III 4013 = Dessau 1005
wird L. Funisulanus Vettonianus genannt leg.

Bitter ling Westd. Ztschr. XII 1893, 233f.
Schilling De leg. Rom. I Min. et XXX Ulp.
Diss. 1894, 20ff, v. Domaszewski Arcb.-epigr
Mitt. XIV 1892, 189. Trommsdorff Quaestion.
duae ad hist. leg. Rom. spectantes, Diss. Leipz.
1896, 72ff. Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. 1903,
823f. Filow a. a. O. 36f. bes. 46). Die Zeit der
einz einen. kriegerischen Ereignisse genauer fest-

zustellen, ist vorlaufig nicht moglich, Doch lafit
pro pr. provinc. Dalmatiae item provinc. Pan- 20 das Fehlen jeder Imperatorbegriifiung im J. 87
noniae [in den J. 84. 85, CIL III p. 855. 1963] nachdem 85/86 mindestens scchs Akklamationen'
item Moesiae superioris [also nach 85], donato
[ah imp. Domitimw Aug. Germanico] hello Da-
eieo eoronis IIII cet. ; vgl. Gsell 136, 6. Filow
Klio Erganzungsbd, I Beih. 6, 3. 46). Domitian
wird diese Neueinrichtung noch bei seinem Auf-
entbalt an der Donau vorgenommen haben (vgl.

Ritterling Osterr. Jahresh. VII 1904 Beibl.

321). Dann kehrte er nach Rom zuriick; dort

die IX—XIV (s. unter £), davon die XIV zwi-
schen 14. September und Ende 86, erfolgten, ver-
muten, daB fruhestens urn die Jahreswende 86/87
ein Stillstand oder Riickschlag eiutrat, der dnrch
die grofie Niederlage des Fuseus am ehesten zu
erklaren ist.

y) Von anderen kriegerischen Ereignissen in
den J. 85—87 gibt es nur einzelne Spuren. Die

feierte er einen Triumph iiber die Daker (Stat. 30 Nasamonen an der afrikanischen Kttste rebellier-
nilir TTT O 1 1 O 1 jT!A\ n«J «_« Cj ™ T^l j ' _ l _ t~^ _ j . . . / i t?i » • -r ht ^^^^ _. ^ - , ^._.
silv. Ill 3, 118. 169) und grofie Festspiele. Da-
mals, im Sommer 86, veranstaltete er zum ersten-

mal die capitolinischen Spiele zu Ehren des lup-
piter Capitolinus (Censor, de die nat. XVIII 15.

FiiedlaenderSittengesch.e 11481.630. Ill 356).
Indessen wurde der Krieg fortgesetzt von Cor-

nelius Fuseus, einem Mann, der bei anderer Ge-
legenheit als militarischer Draufganger und Dok-
tnnar geschildert wird (Tac. hist. II 86, vgl. Agr.

ten (nach Euseb. im J. Abr. 2102 = 1. Okt. 85
—30. Sept 86) wegen des schwer auf ihnen
lastenden Tributs. Sie erschlugen die Steuerbe-
amten, besiegten den gegen sie anrttckenden Statt-
halter von Numidien, Flaccus (ein C. Calpurnius
Flaccus, der nach diesem Siege Anfang 87 Con-
sul wurde?, so As bach Bonn. Jahrb. LXXIX
121; On. Sitellius Fl(aceus) nach Dessau zu
CIL VIII 16 499. Gsell 258), plunderten dann

41 exereitus . . , temeritats . . . ducum amissi. 40 das rtimische Lager, berauschten sich aber am
Iuven. 4, 112). Mit grofier Truppenmacht ging er
auf einer Schitfbriicke iiber die Donau, wahrschein-
lich bei Drobeta, und zog dann an der Aluta hinauf
(vgl. Brandis o. Bd. IV S. 1966. v. Domas-
zewski Rh. Mus. XLin 1893, 240f. Patsch
Osterr. Jahresh. VII 1904, 70f.) in das dakische
Gebiet hinein (Petr. Patr. a. a. O. lordan, Get.
XIII 77). Irgendeinmal machte Dekebalos noch-
mals einen Friedensvorschlag (dafi die Romer ihm

erbeuteten Wein; den gunstigen Augenblick be-
niitzte Flaccus zu einem tTberfall und liefi alles,

auch die Kampfunfahigen , niederhauen. Dem
Senat teilte Domitian mit: Naoaficovag exa>Xvoa
stvat (Zonar. XI 19; coneisi sunt Eoseb. a. a. O.,

s. auch Dionys. perieg. 208, Geogr. gr. min. II 112.
Stat. silv. IV 8, 12, daza Vollmer 488; vgl.

Pallu de Lessert Fastes des prov. Afric. I,

Paris 1896, 335. Gsell 2341 Cagnat L'arme'e
nachihrer&opfzahljezweiObolenimJahrezahlenSORom. d'Afrique 35). Einen Krieg ad nationes,
sollten, wird als seine Bedingung von Petr. Patr.
a a. O. genannt). Fuseus erlitt im Verlaufe des
Krieges eine grofie Xiederlage (primo eonflictu
nach lordan. a. a. O. ; von mehreren proelia und
clades spricht Oros. VII 10, 4) und fiel selbst

(lordan. a. a. O. 78. Suet. 6, 1. Martial. VI 76.

Iuven. 4, 111 und Schol). Die Schlacht war sehr
verlustreich (Tac. Agr. 41. Oros. VII 10 nach
Tac. hist. Eutrop. VII 15). Der Ort der Schlacht

quae sunt in Mauretania, comprimendas aus
den ersten Jahren Domitians nennt eine Inschrift

aus Baalbek (S.-Ber. Akad. Berlin 1903, 817ff.;

dazu v. Domaszewski Philol. LXVI 1907, 168).

d) Aus dem J. 85 stammen Munzen mit der
Aufschrift Oermania eapta oder de Gerfmams)
und entsprechendem Bilde (Cohen 135. 469f.

vgl. 5031). Ob dadurch das Ende des 83 be-

gonnenen Cbattenkriegs oder der Abschlufl neuerer. . ^^„*^y- ••» ^uj. j^-^i uii uvj uv.u4(vvini guuututu viiai'ucunj.icga i/uci uci jmaMiiuu ucucici
war Adamklissi (Cichorius Die rSm. Denkmaler 60 Kampfe angedeutet wird, lafit sich nicht feststellen

;

der Dobrudscha, Berlin 1904 bringt mit Recht
den Grabaltar mit der Niederlage in Verbindung.
Brandis o. Bd. IV S. 1966 vermutet, die Kata-
strophe sei eingetreten beim Versuch, den Roten-
turmpafi zu gewinnen; vgL noch Gsell 214.
v. DomaszewskiRh. Mus. LX 1905,1581 Filow
Klio I Beih. 6, 1906, 38). Das rOmische Lager
wurde geplQndert (lordan. a. a. O.), die Kriegs-

ebensowenig, ob ein anderes Munzbild (Cohen
496f., vgl. Gsell 197) auf den AbschluB eines

Vertrags und gerade mit den Chatten geprftgt ist.

Dafi die Chatten nicht oder nicht in ihrer ganien
Ausdehnung von den Romern abbangif waren,
zeigt die Nachricht, dafi sie den Chenukerkonig
Chariomer wegen seiner Rflmerfreondachaft aus
seinem Lande vertrieben Qdio S). Jene rOmer-

i^iaviTZs a&Ob

ireandliche Haltnng der Cherasker {cam quis
aetemum discordant sc. Ohatti, Tac. ann. XII 28)
inag durch Domitians Erfplge gegen die Chatten
-veraolafit gewesen sein. Chariomer sammelte
Truppen, kehrte zuriick, siegte, wurde aber von
semen Lenten verlassen und sandte dann an Domi-
tian Geiseln mit dringender Bitte nm Hilfe. Dafi
Domitian darauf ihm statt Mannschaft Geld sandte, Bonn. Jahrb. LXXIX 138; vgl. u. J. 88/89 x).

wird seinen Grand darin haben, dafi dam als zu- £) Akklamationen : imp, VII war Domitian am
viel Truppen anderswo, also wohl an der Donau, 10 3. September 84 (CIL III p. 1963 = Dessau
notig waren. Den EinfluB Roms bis tief in Ger- 1997). Imp. VIII erscheint nicht auf Munzen

wird C. Vettulenus Civica Cerialis, der Proconsul
von Asien, zu rechnen sein (Tac. Agr. 42; quasi
molitores rerum novarum Suet. 10, 2, vgl,

Waddington Fastes Asiat. nr. 104. Dessau
Prosop. Ill 416 nr. 352; Vermutung iiber den
Zueammenhang der Verschworung mit dem er-

neuten Auftreten des falschen Nero bei As bach

manien hinein zeigt auch die Reise des Marsyos,

Xonig der Sennonen, uud der Ganna, der weis-

sagenden Nachfolgerin der Velleda (s. u. S. 2671)
zu Domitian (nach Mainz wahrend des Chatten-

kriegs oder an die Donau?). Domitian empfing
rind entliefi beide mit Ehren (Dio 5).

s) Noch weniger als iiber die Kriege ist von
4er inneren Regierung Domitians fiir diese Jahre

von 84, sondern erst 85 (Cohen 176. 360ff.).

Imp. Villi ist Domitian am 5. September 85
(CIL III p. 855; vgl. Cohen 178ff.) und noch
eine Zeitlang nach dem 14. September 85 (Cohen
184ff.); doch ist er schon auf zwei Munzen von
85 imp. XI (Co hen 189f.). So nennen ihn auch
noch eine Urkunde vom 17. Februar 86 (CIL III

p. 855) und Munzen dieses Jahres (Cohen 191ff.).
A-m 1Q Mo,' Qa i?,4- "rk^.*..:4-:„„ „ vri-f/m ittiiberliefert, aber das wenige ist charakteristisch. 20 Am 13. Mai 86 ist Domitian imp. XII (CIL III

Das gesteigerte SelbstheiTschergefiihl des Domi-
tian erkennt man aus der Annahme des Titels

censor perpetuus und der Nachricht, dafi er sich

"jetzt dominus und deus nennen liefi (Euseb.

fHieron.] zum J. Abr. 2102 = Okt. 85—Sept.

86, vgl. unten S. 2582). Sodann anderte er den
Namen des Monats September, weil er in ihm
seine Regierung angetreten hatte, in Germanicus
und des Oktober, seines Geburtsmonats , in

p. 857, vgl. Cohen 200ff.) mid schon vor Ablauf
des fiinften Regierungsjahres, vor dem 14. Sep-
tember 86 imp. XIII (Cohen 207), ebenso noch
cmige Zeit nach dem 14. September (Cohen
209f.). Die 14. Akklamation ist noch im J. 86
nachweisbar (Cohen 208. 211), ist bezeugt fiir

das J. 87 (Cohen 212m) und noch im J. 88
(CIL III p. 1964). fiber die Anlasse der Akkla-
mationen lafit sich nicht mehr sagen, als dafi

Domitiwws (nach zwei Triumphen, also nach 30 eine nach der Niederwerfung der Nasamonen,
dem aber die Daker Suet. 13, 2 ; im J. Abr. 2103
= Okt. 86-Sept. 87 Euseb. Hieron.; zu Dio 4,

der nur die Oktoberumnennung und zwar au-

scheinend gleich nach dem Chattenkrieg berichtet,

vgl. Vollmer Stat. silv. 46. Plut. Numa 19.

Macrob. Sat. I 12, 36. Plin. paneg. 54. Martial.

IX 1. Stat. silv. IV 1, 42. Gsell 45, 4). Sein

Streben nach Autokratie brachte ihn zum anti-

monarchischen Teile der Senatoren in Gegensatz.

Wohl beschlofi der SenatEhren fiir denvom Chatten- 40
krieg heimkehrenden Imperator (s. o. z. J. 84 6)

und in konventioneller Weise Vota der Fratres

Arvales (im J. 86 war Domitian iibrigens Magister
des Collegiums) fiir Domitian und das Reich
(Acta vom 22. Jan. 86 CIL VI 2064, vgl. Plin.

paneg. 67); doch der Kampf gegen einzelne, der
schon in den ersten Jahren seiner Regierung be-

gonnen hatte, wurde nach dem Chattenkrieg fort-

gesetzt. Viele liefi er hinrichten, nachdem er sie

mehrere nach Erfolgen an der Donau, moglicher-
weise auch eine im J. 85 nach Abschlufi der
germanischen Kampfe erfolgt sein konnen.
88: pont. max. trib. pot. VII (vom 14. Sept.

an VIII) imp. XIIIL XV(—XVim) cos.

XIIII oens. perp. p. p.

89: pont, max. trib. pot. VIII (vom 14. Sept.

an IX) imp. (XVI-XVIIH) XIX—XXI
cos. XIIII certs, perp. p. p.

a) Sein 14. Consulat trat Domitian am 1. Januar
an mit L. Minicius Rufus (CIL VI 541. Censorin.
XVII 11); doch trat Domitian, dem Brauch nach
wahrscheinlich schon am 13. Januar, zuriick.

Darauf amtierte L. Plotius Gryphus mit Rufus
weiter (CIL VI 2065 n 65; vgl. Asbach Bonn.
Jahrb. LXXIX 12 If. Dessau Prosop. II 380
nr. 443). Im J. 89 war Domitian trotz der im
J. 83 angenommenen Consulatsdesignation auf
zehn Jahre nicht Consul (Ordinarii waren Atra-

atte vor den Senat stellen oder in ihrer Abwesen- SOtinus und Aurelius Fulvus, Fasti bei Asbach a.

heit anklagen lassen; man sagte ihm nach, er

tue es, urn den durch die Siegesfeierlichkeiten ge-

schwachten Finanzen aufzuhelfen; es wurde auch
erzahlt, dafi er manche heimlich vergiften liefi

<pio 4). Wie ernst bereits der Konflikt war, zeigt
die Begriindung des Opfers der Arvalbruder vom
22. September 87 ob deteeta scekra nefariorum
(CIL VI 2065). Also eine Verschworung gegen
den Kaiser war aufgedeckt worden; denn mit

a. 0. 122, vgl Klebs Prosop. I 205f. nr. 1254f.j.

tjber den wahrscheinlichen Grund s. u. S. 2569.

/?) Aus der Gegend von Tibur ist fiir das
J. 88 eine von Domitian veranlafite Herstellung
eines Aquadukts bezeugt, durch eine Inschrift

vom 3. Juli, in der ein redemptor operum Gaesa-
r(is) et publicorum der Bona Dea dankt, dafi er

unter ihrem Schutze einen Erganzungsbau {rivus)

der Aqua Claudia vollendet habe (CIL XIV 3530
ahnlichen Worten werden auch bei den J. 39 60= Dessau 3512; vgl. Hirschfeld Die Kaiserl.

und GG Dankopfer fiir die Entdeckung von Ver- Verwaltungsbeamten 266).
schworungen berichtet (CLL VI 2029. 2044). Ge-
wifi ging Domitian jetzt ebenso scharf vor wie
etwa ein Jahr vorher nach dem Waffenungluck an
<ler Donau (vgL senatum lauiat Oros. VTI 10;
auch der eben erwahnte Bericht bei Dio 4 kann
-dieses Ereignis betreffen). Zu den in ihrer Ab-
wesenheit Angeklagten und dann Umgebrachten

y) Ludi saeeulares (nova saeeula Stat. silv. I

4, 17) feierte Domitian im J. 88 (Censorin. XVH
11. Fasti Capitolini CIL I p. 423. 442}. Die
zahlreichen Munzen, die sich auf die Spiele be-

ziehen, zeigen alle cos. XIIII (bis &uf die irrige

Cohen 73 mit cos. XIII) uo<l nwist trib. pot.

VIII
f sind also vom 14. September an gepragt
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{Cohen 7 Iff-); nur zwei mit trib. pot F/Tsind
davor gepragt (Cohen 69. 70?, vgl. Gsell 77, 3).

Demnach fanden die Spiele wahrscheinlich kuiz

vor Mitte September statt (im Sommer nach Zosim.

II 5). Domitian folate nicht der Rechnung des

Claudius (der sie im J. 47 feiern lieJi, s. Bd. Ill

S. 2802), sondern der des Augustus vom J. 17 v. Chr.

(Suet. 4, 2). Dabei ist aber unklar, warum er die

Spiele nicht erst nach 110 Jahren, sondern sechs

Jahre Yorher feiern liefi (die Griinde hatte Tacitus,

der den Spielen sacerdotio qwmdecimvirali praedi-

tus ac tunc praetor beiwohnte, in den Historien

dargelegt: aim. XI 11). Erne Reihe von FestTiand-

1-angen haben die Mtinzen im Bilde bewahrt (einige

bei Cohen p. 476fF. abgebildet). Am Tage der

Cirkusspiele liefi Domitian die Rennstrecke der

Wagen urn zwei Siebentel verkurzen, um es bis

auf 100 Rcnnen bringen zukonnen (Suet. 4. 2; vgl.

Dressel Eph. epigr. VIII p. 31 Off. Gsell 77ff.

Vollmer 285; iiber O. Basiner Ludi saecu-

lares s. Jahresb. f. Geschichtsw. XXV 1902, 143).

S) Im J. 88 ist Domitian zuniichst noch im-
perator XUI1 (CIL III p. 1964), dann tot dem
14. September imp. XV (Cohen 242); jetzt

steigem sich die Akklamationen so, dafi er ein

Jahr spater imperator XIX (Cohen 2 5 Off.) und

noch vor Ende 89 imperator XXI ist (Cohen
255f.); also sieben Akklamationen in zwei Jahren,

von Mitte September 88 bis Ende 89 allein sechs.

Das weist auf eine Haufung kriegerischer Ereig-

nisse bin. Nun fallt ein Triumph des Domitian

iiber die Germanen und Daker Yvahrscheinlich

Ende 89 (s. u. $). An diesen zwei Kriegen Yor

Ende 89 nahm Domitian personlich teil (Stat.

silv. I 1, 6); der eine war der Krieg gegen L.

Antonius Saturninus, Ende 88 und Anfang 89, der

andere ein zweiter Zug Domitians an die Donau.

L. Antonius Saturninus (Klebs Prosop. I 104

nr. 694) suchte als Statthalter von Gennania

superior (Suet. 6, 2. Aur. Vict. Epit. 11) Domi-

tian zu sturzen (res novas moliens Suet. 7, 3).

Antonius' Tat war ein Gegenschlag gegen die

grausame Behandlung des Senatorenstandes durch

Domitian, aber aueh veranlafit durch eine schwere

Beleidigung, die ihm personlich von Domitian zu-

gefiigt war (Aur. Vict. a. a. 0.1. Er hatte mit

den Unzufriedenen in Rom Verbindungen (Dio 11)

und ging daran, seinen Plan zu verwirklichen,

als das Donauheer dutch die Dakerkampfe fest-

gehalten war, namlich im Winter (hiberna Suet.

7, 3), vor dem 12., vielleicht auch schon vor dem
1. Januar 89 (s. u. , bei der iiblicben Eides-

leistung am 1 . Januar, wie Ritterling Westd.

Ztschr.XII 1893, 226, der Tac. hist. I 55, Vitellius-

aufstand des J. G9, vergleichend heranzieht, ver-

mutet, doch s. u. S. 2">69). Der Aufstand brach

aus im Winterlager zweier Legionen, womit nur die

Provinzbauptstadt Mainz und ihre Garnison, die

XIV Gemina Martia Victrix und die XXI Rapax.

gemeint sein kann (vgl. Bergk Zur Gesch. und
Topogr. d. HheinL 72ff. Ritterling a. a. 0.

218f.; anders noch Vollmer. 46 mit Mommsen
Herm.ni 119: Vindonissa). Die Legionskassen,

in die die Soldaten jener beiden Legionen ihre

Spargelder deponiert hatten, mnBten die nOtigen

Mittel zur Verfugung stellert (Snet. 7, 8). Anto-

nitis wurde als Imperator proklamiert (Ajut. Vict.

Ep. a. a; 0. Hist. ang. Pescemi Nig. 9, 2; Alex.

Sev. 1, 7; Firm. 1, 1. Pol. Silv. in Chron. man-

I 520 Mommsen). Ob die beiden anderen ober^

germanischen Legionen, die VIII Augusta (Strafi-

burg) und die XI Claudia (Vindonissa) sich an-

schlossen, ist unsicher. Als Bundesgenossen warb-

Antonius die Germanen auf dem rechten Rhein-

ufer (Suet. 6, 2), namlich die Chatten (s, n. e).

Die Nachricht vom Aufstande rief in Rom Auf-

regung hervor, man erwartete einen groBen Krieg*

10 (Plutarch. Aemil. Paull. 25; vgl. Dio 11). Von
drei Seiten sollten Truppen gegen das rebellische

Heer ziehen. Die Schriftsteller berichten, daft

L. Appius Maximus Norbanus dem Kaiser treu

blieb und den Antonius besiegte, gerade als plfltz-

lich auf dem Rhein Eisgang eintrat und den

Cbergang der copiae barbarorum, die zu Anto-

nius stoBen wollten, verhindertc (Martial. IX 84r

If. Dio 11. Aur. Vict. epit. 1L Suet. 6, 2).

Dieser Sieg wurde verhaltnismafiig bald nach dem
20Bcginn der EmpOrung erfochten, denn der auf

die Nachricht von dem Aufstand schnell aus.

Rom aufgebrochene Domitian bekam schon unter-

wegs die Botschaft (s. u.), und der aus Spanien

herbeigerufene Legatus Traian kam trotz einea

Gewaltmarsches iiber die Pyrenaen und Alpen

(d. h. iiber Vindonissa, um sich mit Domitian zn

vereinigen oder, wenn notig, Antonius den Weg
nach Rom zu verlegen ?) zu spat an (Plin. paneg.

14; mit zwei Legionen, die eine sicher VII Gemina,

30 die zweite unsicher; s. Mommsen Herm. Ill

119f. v. Domaszewski Rh. Mus. XLV 1890, 6.

Ritterling Westd. Ztschr. XII 1893, 227; den

Marsch Traians will nicbt auf diesen Krieg be*

ziehen Pichlmayr T. Flavius Domitianus 92).

Dam it hatte er den Krieg beendet (eonfector belli

Germaniei CIL VI 1347 = Dessau 1006, vgL
CIL VIII 1026 = Dessau 2127). Von den An-

sichten iiber die Stellung und Provinz des Appius-

und uber das Heer, das er zum Siege fiihrte (vgl.

40 Gsell 245. 249ff. Vollmer47. v. Kohden o.

Bd. II S. 244), konnen wohl nur mehr in Betracht

kommen entweder, dafi er als legatus Aug. pr. pr.

Pannoniae von Ratien aus anruckte, oder daft

er als Legat der VIII Augusta diese von StralSburg-

nach Vindonissa fahrte und mit der XI Claudia

vereinigte (so vermutet v. Rohden a. a. 0.);

einen dieser Schlflsse mu6 man ziehen, wenn man,

was nicht unbedingt ndtig ist, me tibi Vindeli-

ci$ Raetus narrabat in oris Martial. IX 84, 5-

50 auf diese Tat des Norbanus bezieht (so Momm-
sen Herm. Ill 119; R. G. V 137, 1. Vollmer
47) ; oder drittens dafi er Statthalter von Gennania

inferior war. Es ist nun von vornherein nicht

wahrscheinlich, dafi Domitian damals die Donau-

grenze von Truppen entbloBte (wenD auch VexiL

lationen von dort kamen: ein centurio der XV
Apollinaris, bis donis donatus belh Daeiefo] et

hello Germanieo CIL IH 7397, vgl. v. Doma-
szewski Westd. Ztschr. XI 1892 Korr._ 73, da-

60 gegen auf den suebisch-sarmatischen Krieg vom

J. 92 bezogen von Mommsen S.-Ber. Akad.

Berl. 1903, 821, 7). Perner ist Itaum denkbar, daft

Antonius den Kollegen und das starke Heer in der

rheinischen Nachbarprovinz ignorieipen konntej

blieb jener treu, so mufite es bald und swar am
Rhein zum Kampfe kommen. P*B Ap^tis Nor-

banus als Statthalter von Gennania inferior eiegte

(Route z MtSm.de Pacad. 4e Belg. XI»I 2, 1876,

256Q Flavius Mavius 2570

fi

28), wird sehr wahrscheinlich gemacht durch die

einwandfreie Beobachtung, dafi die damals in

tjntergermanien stehenden Truppen den Beinamen

\(iq) ffidelisj erhielten (Ritterling Westd,

Stschr. XII 1893, 202ff.). Domitian selbst hatte

Rom mit den Praetorianern verlassen (CHj VIH
1026 = Dessau 2127 ein centurio coh. XIII
urb. von Domitian ob bdlum Germanieum aus-

gezeichnet; CDL V 3536 = Dessau 2710 ein

praef. coh. II prfaetoriae] im germanischen Krieg 10

dekoriert), offenbar bald nach der Nachricht von

der EmpSrung (Plut. Aemil. 25) : sie traf in Rom
wahrscheinlich Ende 88 ein (nach dem 24. Oktober

Martial. IV 1, vgl. IV 88, auch IV 2. 3. 46.

Priedlander 56. 61); da er seine zehnjahhge

Consulatsreihe gerade 89 unterbrach, so ist es

wahrscheinlich, dafi er am 1. Januar 89 Rom
schon verlassen hatte; wenn aber Domitian noch

am Tage des Siegs des Norbanus in Rom ge-

wesen sein soil (Plut. Aemil. 25), so wurde der 20

Sieg vor den 1. Januar fallen , was nicht mit
den Angaben der Arvalakten in Einklang zu

bringen ist. Denn aufierordentliche Geltibde und
Opfer der ArvalbTiider im Januar 89 spiegem die

Ereignisse des Kriegs; es werden Vota abgelegt

am 12. Januar, in Gapitolio ex sfenatusj e(on-

sulto) pro salute et met[oria et reditu] imp.

Domitiani; dort kam man am 17. zusammen
oZ> vota adsuscipietida e[x edjicto cos. et ex

sfenatus) cfonsultoj pro salute et reditfu c]t vie- 30

toria imp. ; dann wurden am 22. die gewflhnlichen

Geliibde erneuert; ex sfenatusj cfotisultoj [pro

salute] imp.) am 24. Januar senatus turae et

vino supfplicavit]; am 23. opferten die Fratres ob

laetitiam publicum; am 29. kamen sie wieder

zusammen ad vota sohenda et nuncupanda pro
saluta et re[ditu] imp. und legten den Gottern

Oelubde ab, darunter Victoriae reduci (CIL VI
2066; zuerst auf diesen Krieg bezogen von Bergk
Z. Gesch. u. Topogr. d. Rheinlande 61 ff.). Daraus 40
geht hervor, dafi Domitian am 12. Januar von

Rom fortgezogen war, dafi am 17. der Sieg noch

nicht in der Hauptstadt bekannt war; die Sieges-

nachricht veranlafite wohl das feierliche Dank-
iest des Senats am 24. und die laetitia pubUca;
am 29. wird nicht mehr um Sieg, sondern um
Riickkehr des Kaisers gebetet.

Dafi Domitian, als er auf seinem Marsche die

Nachricht vom schnell erfochtenen Siege bekam
{Plutarch. Aemil. 25), doch weiter bis zum Rhein 50
zog, ist wahrscheinlich (Stat. silv. I 1, 6). Ferner
legt es auch die Erzahlung- Dio 11 von der Umkehr
des alten Senators nach der Siegesmeldung nahe,

dafi Norbanus noch gegen die mit Antonius ver-

Mndetcn Chatten kampfte [belli Germaniei eon-

fector CIL VI 1347 = Dessau 1006; vgl. Stat.

silv. I 1, 6. 51. Martial. VII 7, 3 ; darauf wahr-
scheinlich neue Vertrage mit den Chatten ge-

schlossen, s. Stat. silv. I 1, 27. Ill 3, 168). Die
Rriefschaften des in der Schlacht gefallenen An- 60
tonius hatte Norbanus verbrannt, damit sie nicht

zu Anklagen benutzt wiirden. Aber auch ohne
diesen Anhalt traf Domitian vielleicht schon in

Mainz, sicher nach seiner Rfickkehr in Rom die

Verdachtigeu und Schuldigen; sie wurden grau-

jsam gepeinigt und hingerichtet, in grofier Zahl,

-doch gab Domitian diese dem Senat nicht bekannt
<Dio 11. Suet. 10, 5 j vgl. Euseb.-Hieron. zum

J. Abr. 2105 = Okt. 88-Sept. 89 : Domitiunus
plurimos nobffium in exilium mittit atque oeei-

dit). Dafi damals Domitian eine Legion kassierte

(die XXI Rapax, so Bergk Z. Gesch. u. Topogr.

d. r6m. Rheinlande 67ff. Asbach Westd. Ztschr.

Ill 1884, 10. Vollmer 48), ist nicht beweisbar

(vgl. Gsell 259ff. Ritterling Westd. Ztschr.

XII 1893, 232). Doch sollten, um eine Empd-
rung zu erschweren, kunftig nicht mehr zwei

Legionen zusammen ein Winterquartier beziehen

und die Soldaten Gelder nur bis zu 1000 Sesterzen

in den Fahnensparkassen hinterlegen, damit kein

abtrimniger Fiihrer daran einen finanziellen Ruck-

halt haben konnte (Suet. 7). Daher wurde Mainz
nur mehr mit der XXII Primigenia belegt, die

XIV und XXI verlegt (Naheres Ritterling a.

a. 0. 2S0ff.). Meglich ist, daB erst damals die

beiden germanischen Militarbezirke in Provinzen

umgewandelt wurden (Asbach Westd. Ztschr. HI
1884, 11), was jedenfalls vor 90 geschah (CIL
III 9960 und p. 1965), doch wird die Trennung
ehcr mit der Gebietserweiterung um das J. 83

zusammenhangen (Ygl. Gsell 139f.).

s) Mit der fJberleitung xara xovxav rov /qovov

erzahlt Dio den Aufstand des Saturninus nach
neuen Kampfen gegen die Daker (10); hier be-

richtet er, und zwar, wie es scheint, aufierhalb

der chronologischen Reihenfolge nachholend, dafi

(Tettius? s. Gsell 2l8f.) lulianus von Domitian
mit der Fiihrung des Kriegs an der Donau betraut

war. lulianus schuf treffliche Einrichtungen,

suchte die Disziplin der Soldaten zu heben,

kampfte mit den Dakern bei Tapae und rieb sie

fast ganz auf. Dekebalps war sogar in Besorgnis,

daB die Rflmer gegen seine Residenz (Sarmi-

zegethusa) vorgingen. Das geschah allerdings

nicht, vielleicht weil Dekebalos die Romer iiber

die Starke seiner Truppen zu tauschen wuBte.

Dekebalos bat wohl auch jetzt Domitian um
Frieden (Dio 7). Bei diesen Ereignissen war aber

Domitian offenbar nicht anwesend. Nun faml

aber seine zweite Expedition gegen die Daker
nach Sueton (6, 1) nach der Niederlage des Fuscus

statt; auf diesen zweiten Aufenthalt Domitians,

den er auch zum Kampf gegen die Quaden und
Markomannen benutzte, bezieht sich ohne Zweifel

ein anderer Bericht Dios (7). Zwischen der Nieder-

lage des Fuscus und dem Kampf mit den Quaden
und Markomannen liegt aber, wie aus dem Zu-

sammenhang klar wird, eine Niederwerfung der

Daker. Denn Domitian wendet sich gegen die

Quaden und Markomannen, um sie zu bestrafen,

weil sie keine Hilfstruppen gegen die Daker ge-

stellt hatten, und Dekebalos war in die Enge
getrieben (beiv&s yao h£za?.atxd>QtjTQ Dio a. a. 0.),

und nahm deshalb den von Domitian angebotenen

Frieden an. Dies alles fuhrt dazu, den Feldzug

des Mian vor dem zweiten Eintreffen Domitians

an der Donau anzusetzen. DaB die kriegerischen

Operationen von Iulian nicht vor 83 anfgenommen

wurden, wird durch dies Fehlen neuer Imperator-

akklamationen bis ins 3. 88 hinein bezeugt. Doch
im J. 88 kann der Feldzug des Iulian stattge-

funden haben (die AuMJblwngbeUum Dacicum . .

.

Germanieum . . . Daeicum CIL VHI 1026, vgL IH
7397 wurde dann die Kriege nach Domitians

Anwesenheit auf den Kriegsch«iplitzcn richtig

gruppieren).
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Jerie zweite Auwesenheit Domitians fallt aber
in das J. 89. Denn Mitte des J, 90 betrachtet
man die Rache ffir Fascus als vollzogen (Mar-
tial. VI 76, vgl. Friedlander 58); die letzte

Akklamation vorher (XXI) wurde aber yon Domi-
tian schon Ende 89 angenommen (s. oben d).

Die sieben Akklamationen der J. 88 und 89
miissen mit den Triumphen iiber Daker und
Germanen zusammenhangen ; diese fallen nach
Eusebius ins J. Abr. 2106 = Oktober 89— Sep- 10
tember 90, also, wenn man die Akklamationen und
die Nichterwahnung in den von Anfang Januar bis

Ende April 90 vollstandig erhaltenen Arvalakten
in Betracht zieht, Ende 89 (noch genauere Da-
tierung versuchen Gsell 200 [November] und
Yollmer 51, 2 [nach 5. Dezember 89]). Die
zeitliche Abfolge (Aufstand des Saturnin Do-
mitian an der Donau — Triumph) wird festgelegt
durch die Anspielungen des Martial (Saturnin-

Gebiet der Daker in vasallstaatliche Abhangig-
. keit von Kora brachte und durch kluge Politik

einen weiteren Schritt zur Romanisierung des Ge-
biets tat (vgl. Brandis o. Bd, IV Art. Dacia.
bes. S. 1965ff.; tiber die Anlage eines Grenzwalls
durch Domitian und die Errichtung eines Grab-
mals fiir Cornelius Fascus vgl. Martial. VI 76
und o. S. 256B; s. Cichorius Die rCm. Denk-
maler in der Dobrudscha, Berlin 1904).

rj) Domitian belohnte seine Soldaten fur den
Erfolg gegen die Daker mit Dienstauszeichnungen
und Geldgeschenken (Dio a. a. O. ; dona wegen
des Dakischen Krieges s. bei Stein er Bonn.:

Jahrb. CXIV/V 1906, 5Sff. nr. 49. 62ff.). Nach
Rom schickte er Gesandte des Dekebalos und
einen Brief von ihm, dessen Echtheit von Dio (7)
wohl unnQtigerweise bezweifelt wird.

..&) In Rom triumphierte Domitian Ende 89
(s. o. s) iiber die Daker und gleichzeitig iiber die

aufstand: IV 11; Sendung des Diegis: V 3;20Chatten. Im Zug wurde viel Prunkgerat getragenr
Triumphe: V 19, 3. VI 4, 2. 10, 8) und des
Statius (qualem modo frena tenentem Rhenus
et ationiti vidit domus ardua Daci silv. I 1, 6;
das Ghattis Dacisque fidem ebd. 27; tu b&lla

Iovis [im J. 69] , tu proelia Elieni [im J. 83],

tu civile nefas [Saturninusaufstand], tu tardum
in foedera montem [— Daeos, vgl. I 1, 7. Ill

3, 169] longo Marte domas ebd. 79ff.: vgl. CIL
Vin 1026).

das allerdings nicht mit Sicherheit als Beute be-

zeichnet werden kann (Dio 7; vgl. Gsell 223, 3).

Den Beinamen Dacicus nahm Domitian nicht
offiziell an (er findet sich nur als Adresse bei

Martial. VIII praef.). Doch wurden ihm (nach Dio>

8) soviel Ehrenbezeugungen zuerkannt, daB da&
ganze Reich voll war von ,goldenen und silbernen'

Bildsaulen des Kaisers. Der Senat beschloB,.

eine Kolossalstatue des Kaisers in Btonze mitten

£) Es ist nicht klar, ob Domitian vom Zug30auf dem Forum zu errichten (s. beim J. 910).™ *„*„.;„„ ™"t—1' 15 » ii "1 -,'A-i " -*~- Prachtvolle Triumphalspiele mit auBerordentlichen,

Darbietungen wurden gefeiert (vgl. Martial. IV
19, 3); erwahnt werden: Wettlauf von Madchen^
Kampfe von Berittenen und Unberittenen, Kampfe
von Zwergen mit Weibern ; nachtliche Wettkampfe,.
Naumachien in einem dazu neuangelegten Beckenr

nahe am Tiber; bei diesem Fest hielt Domitian
in strbmendem Regen aus; als viele erkrankten und
starben, gab er, wie es heifit, zum Trost em

gegen Antonius erst nach Rom zuruckkehrte oder
sofort an die Donau ging (Gsell 218 vermutet
dies nach den erwahnten Versen Stat. silv. I 1, 6;

ebenso Vollmer 50). Dort zog er durch das
Gebiet der Daker gegen die Quaden, Marko-
mannen und Sarmaten, die Verbtindeten der
Daker (vgl. Inschr. des Velius Rufus, S.-Ber.

Akad. Berl. 1903, 817, dazu v. Domaszewski
Philol. LXVI 107, 169). Jhr Verhalten zeigt,

daB die Niederlage des Fuscus schon durch 40 nachtliches Festmahl (Dio 8 ; vgl. Suet. 4). Die
Iulian (und Domitian?) ausgeglichen war: sie

schickten zweimal Gesandte rait der Bitte um
Frieden ; die zweite Gesandtschaft lieB Domitian
toten. Doch die Markomannen besiegten den
Domitian und warfen ihn in die Flucht (Dio 7;
vgl. Plin. paneg. 11). Jetzt sah sich der Kaiser

doch genfltigt, eiligst den von Dekebalos liingst

angebotenen Frieden anzunehmen. Dekebalos
erschien zwar nicht perstolich zur Friedensver-

Spitzen des Senatorenstandes und der Ritterschaft

lud er zu einer mysteriOsen Trauerfeier — man
sagte wohl, fur die in Dacien Gefallenen und die-

in Rom Hingerichteten ; wie Dio (9) die Sachfr

erzahlt, sieht sie aus wie ein grausames Vexier-

spiel.

t) Als diesen Festen gleichzeitig wird wieder
die Hinrichtung von Vornehmen erwahnt. Das
VermOgen eines Mannes wurde eingezogen , weil

handlung, schickte aber den Diegis (Dio a. a. 0. ; 50 er einen von ihnen , der auf seinem Landgute
Bruder des Dekebalos? vgl. Martial. V 3) mit
Gefolge. Es scheint ein fiir beide Teile ehren-

voller Friede geschlossen worden zu sein (Dio 7;

vgl. Stat. silv. IU 3, 169): Domitian wurde als

Sieger anerkannt, indem nicht nur die Gesandt-
schaft zu ihm kam , sondern auch gefangene
Romer und erbeutete rfimische Waffen ausge-

liefert wurden, und indem er den Diegis nut einem
Diadem krSnte, wodurch das Abhangigkeitsver-

starb, hatte begraben lassen (Dio 9). Das ist die-

zweite Nachricht von Hinrichtungen in diesem
Jahre; sie zeigen, wie die VerschwOrungen und
der Aufstand des Antonius auf Domitian wirkten:

aliquanto post civilis belli victoriam saevior

(Suet. 10, 5; vgl. metu saevus 3. 2. Aur. Vict.

Epit. 11). Auch eine erste Verfolgung der

Mathematiker und Philosophen ist aus dieser

Zeit bekannt (Euseb. zum J. Abr. 2105 = Okt. 88-

haltnis ausgedruckt war (Dio 7; vgl. Martial. VI 60 —Sept. 89); sie gehorten wohl zu der Oppositions-

10, 7. 76, 5) ; an Dekebalos schickte Domitian
grofle Summen und tuchtige romische Hilfskraffce

zur Neugestaltung des dakischen Landes in Bezug
auf Krieg und Frieden, Heer und Verwaltung
(vgl. v. Domaszewski Rh. Mus. XLVIII 1893,
241, 3); er verhieB ihm anch Geachenke tou Ge-
riten aus seinem Palaste (Dio a. a. 0. Plin. paneg.
llf.). Es scheint durchaua, dafi Domitian das

partei der repoblikanisch gesinnten Stoiker (YgL

u. S. 2677. Gsell 275ff. uod beim J. 93 5).

Er lieB sogar seinen Vetter T. Flavins Sabinus

(der seinen autokratischen Sinn schoD vor der
Tnronbesteigung verletzt hatte, da er seine Diener

weiB gekleidet gehen lieB, Suet 12, 3) binficbten,

veil ihn allerdings recht sonderbarer Weise der
Herold statt zum Consul zum Imperator ausge*
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rufen hatte (Suet. 10, 4). Es geschah dies einige

Zeit vor dem Tod der Gattin des Sabinus und
heiBgeliebten Nichte des Domitian, der lulia

(Suet. 22. Philostr. Apoll. VII 7. Schol. zu

Iuven. 2, 29). Da diese, den Folgen eines Abor-
tus, zu dem Domitian sie genCtigt hatte, erlegen,

im funfzehnten Consulat Domitians (90/1) als diva
auf Miinzen erscheint (Cohen 1. 9f. 19) und bei

den vota der Arvalbruder zwar am 3, Januar 87,

aber nicht am 3. Januar 90 erwahnt wird (CIL
VI 2065. 2067), so erfolgte ihr Tod zwischen diesen

Daten, aber eher im J. 88 als 89, das Domitian
zu groBem Teil fern von Rom verbrachte (vgl.

Gsell 240, 3. Vollmer 50): die Hinrichtung
des Sabinus also wird vor 90 oder gar 89 statt-

gefunden haben.

«) Zwanzig Jahre nach Neros Tode (9. Juni 68)

soil ein falscher Nero aufgetreten sein und bei

den Partnern solche Untersttitzung gefunden
haben, daB man ihn kaum auslicfern wollte

(Suet. Nero 57, 2). Man erwartete Kampfe im
Osten, wenn die Stelle mota probe etiam arma
falsi Neronis ludibrio (Tac. hist. I 2; Gsell
233, 3 denkt auch an Stat. silv. IV 3, 110. V
1, 89) darauf anspielt und nicht auf das Auf-

treten eines falschen Nero unter Titus (s. u.

S. 2721). Da gewifi nach dem J. 69 mehr als

ein Pseudo-Nero auftrat (vgl, ceterorum easus
conatusque in coniextu operis dicemus Tac. hist.

II 8), so ist kaum daran zu denken, dafi jener

Pratendent aus der Regierungszeit des Titus jetzt

wieder auftauchte (Mommsen R. G. V 396f.

Gsell 153f. 233). Cber die Imperatorenakkla-
mationen s. o. S.

90 : pont. max. trib. pot. Villi (vom 14. Sept. an
X) imp. XXI cos. XV cens. perp. p. p.

Am 1. Januar wurde Domitian Consul XV
zusammen mit M. Cocceius Nerva, der sein

zweites Consulat antrat (CIL VI 621 = Dessau
3532. CIL VI 2067, vgl. Asbach Bonn. Jahrb.

LXXIX 123); wie lange er das Consulat fiihrte,

ist ungewiB, da danach erst die im Oktober
fungierenden Consuln bezeugt sind (CIL III

p. 1965 — Dessau 1998). Domitians 21. Be-
grtiBung als Iniperator wird am 27. Oktober er-

wahnt (a. a. 0.); sie datiert noch von Ende 89
und ist noch am 14. Juni 92 bezeugt Also
waren die Kriege an Donau und Rhein mit Ende
89 abgeschlossen. Erhalten ist eine Konstitution,

durch die eine Truppenentlassung in Germania
superior (unter dem Statthalter L. Iavolenus
Priscus) bezeugt wird: es ist das erste Diplom,
das als Anschlagstelle des Originals nicht das
Capitol, sondern die Maucr post templum divi
Aug. ad 31inerva?n fa. a. 0.; vgl. Jordan
Topogr. d. Stadt Rom I 3, 81) hat. Eine In-

schrift bezeugt Arbeiten in der Provinz Baetica
an der Via Augusta ah arcu, wide incipit Baetica
(CIL II 4721 = D e s s a u 269). tiber innere Er-
eignisse fehlen datierbare Nachrichten (vgl. beim
J. 89 t). Domitians Gemahlin Domitia ging in

diesem Jahre mit einem Kinde schwanger (dessen
nur an einer Stelle gedacht wird : Martial VI 3).

91: pant. max. trib. pot. X (vom 14. Sept. an
XI) imp. XXI eos. XV ems. perp. p. p.

o) Domitian unterbrach (wie im J. 89) anch in

diesem Jahre die Reibe seiner Consulate; der
Grand ist unbekannt Ordinarii des Jahres waren

M\ Acilius Glabrio und M. Ulpius Traianus (CIL
VI 2067, 63, vgl. 1988. Dio 12. Asbach Bonn.
Jahrb. LXXIX 123f.J.

/?) Einige Exeignisse werden durch Eusebius
(Hieronymus) dem J. Abr.. £1(17, der Zeit von
Oktober 90 bis September 91, zugewiesen. Die
oberste Vestalin, Cornelia, die schon einmal frei-

gesprochen worden war, wurde angeklagt und,

trotzdem sie ihre Unschuld beteueTte, von Domi-
10 tian, der das Gericht auf die Albauervilla berief,

zu. der harten Strafe verurteilt, lebendig begraben
zu werden. Der mitschuldige Ritter Celer wurde
trotz seiner Unschuldsbeteuerungen auf dem Co-
mitium totgepeitscht, der friihere Praetor Valerius

Licinianus, der eine offenbar beteiligte Freige-
lassene versteckt hatte, wurde nach einem Ge-
standnis verbannt (Suet. 8. Plin. ep. IV 11).

Anspielungen u. a. auf das civile nefas des An-
tonius (v. 80) und auf einen VestalinnenprozeB

20 enthalt ein Gedicht des Statius (silv. II; doch
kann sich die Anspielung atque exploratas iam
laudet Vesta ministras Stat, silv. 1 1, 33ff. auch
auf den Tod der drei Vestalinnen im J. 83 be-

ziehen; vgl. Gsell 81; anders Vollmer 222).

Der Vcrfasser uberreichte das Gedicht dem Kaiser

auf seinen Wunsch am Tage nach der Weihung eines

groBen Reiterstandbildes , das auf dem Forum seit

dem Doppeltriumph von 89 erbaut worden war
und zwar mit groBer Schnelligkeit (v. 61ff.), so dafi

30 es kaum spater als 91 geweiht wurde (Vollmer
4. 215; wenige Wochen nach November 89 ge-

weiht: Gsell 104; vgl. noch Jordan Topogr.

I 2, 178ff. Hulsen Forum Romanum 119). In

dem Gedicht heifit Domitian auch gmitor deorum
(v. 74), was wohl auf das Martial. VI 3 erwahnte
Kind zu beziehen ist (s. beim J. 90). DaB sich

Domitian auf dem Capitol ,goldene und silberne
4

Statuen setzen lieB, wird in diese Zeit gesetzt

von Eusebius (Hieron.) z. J. Abr. 2107 = Okto-

40ber 90—September 91.

92: pont. max. trib. pot. XI (vom 14. Sept. an

XII) imp. XXI (XXII?) eos. XVI cens.

perp. p. p.

a) Im J. 92 nahm Domitian wieder das Consulat

an; sein Kollege war Q. Volusius Saturninns

(vgl. Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX 124. CIL
VI 525. XIV 245 = Dessau 6126). Seit den
Iden des Januar amtierte dieser mit L. Venuleius

Apronianus. Die 21. Imperatorbegriifiung ist fiir

50 dieses Jahr noch durch eine Konstitution vom
14. Juni bezeugt, in der altgedienten und ehren-

voll entlassenen Soldaten der classis Flavin
Moesiea Burger- und Eherecht gegeben wird
(CIL III p. 858). Die erst fiir den 13. Juli 93
bezeugte 22. Akklamation stammt wahrscheinlich

schon aus diesem Jahre (s. J. 93 a).

/J) Eine eigenartige VerwaltungsmaBregel wird

aus der Zeit vorn Oktober 91 bis September 92

berichtet (Euseb. zum J. Abr. 2108). Ein Jahr

60 mit sehr schlechter Getreide- und gnter Weinernte

brachte Domitian zu der Anschauung, dafi der *

Ackerbau zu sehr wegen des Weinbaues vernach-

lassigt werde. Er verordnete deshalb, es Bollten

in Italien keine neuen Weinberg* angelegt and
die WeinstOcke der Provinzen auf die Halfte re-

duziert werden. Die Mafiregel liefi er aber nicht

strenge durchfuhren, wie ea scheint, weil aits der
Provinz Klagen kamen (Suet 7, 2j vgl 14, 2.
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Stat. silv. IV 3, 11. Philostr. v. Apoll. VI 42;
vita soph. 16 p. 221 Kayser. Mommsen R. g'
V 98f. Gsell 152f. Vollmer 452. P. Weise
Rom. Weinbau in Gallien u. a. d. Mosel, Prosr
Hamburg 1901).

*

y) Eine aufierst diirftig tiberlieferte Expedition
Domitians an die Donau gegen die Sarmaten
fallt m das Jahr 92, Die Inschriften nennen
1. em helium Marcomannorum und ein helium
Quadorum Satrmatarum

, gegen die eine Ex- 10
pedition durch das Gebiet des Dekebalos zog
(S.-Ber. Akad. Berl. 1903, 817); 2. ein helium
Oermafmwm) et Sarmatic(um) (CIL XI 5992);
ferner wurde 3. ein Tribunus militum ausge-
zeichnet hello Suebico iftem Sarjmatieo (CIlTx
135 = Dessau 2719); 4. eine expediiio Suebicfa)
et barmfatica) (CIL III 291 = 6818 = Dessau
1017; gehort aber nach v. Domaszewski Eh.
Mus XLVIII 1893, 244 in die Zeit Traians).
Die Schnftsteller erwahnen 1. einen Krieg gegen 20
die Quaden und Markomannen, in dem Domitian ge-
schlagen wurde (Dio 7); 2. Kampfe (horrida hello)
gegen die Markomannen und Sarmaten, fiber die zu
triumphieren Domitian verzichtet habe, nach dem
Chatten- und dem Dakerkrieg (Stat. silv. Ill 3,
167ff.); 3. einen Pannonischen Krieg, offenbar iden-
tisch mit einem Krieg gegen die Sarmaten; nach-
ner iur Domitian Lorbeerkranz und Ovation (Mar-
tial. VII 2, 1. 6. 30. VIII 11. 15. 26. IX 101);
4. eine Expedition

^
des Domitian gegen die Sar- 30

maten, die Domitian neeessario . . Icgiom cum
legato simul eaesa untemahm und nach der er
dem Iuppiter Oapitolinus einen Lorbeerkranz dar-
brachte (Suet. 6, 1); 5. coortae in nos Sarma-
tarum ae Swborum gcntes (Tac hist. I 2) gehflrt
wahrscheinlich auch hierhin.

Von'diesenKriegcn ist der in der Inschrift 1
und bei Dio genannte Krieg sicher der von 89,
in dem Domitian durch das Gebiet der Daker
zog, von den Markomannen besiegt wurde und 40
mit den Dakern den endgultigen Frieden sehlofi.
Die ubngen Nachrichten gehoren zusammen und
liigen sich etwa so zu einem Ganzen : eine Legion
wurde samt ihrem Legaten von den Sarmaten nie-
dergehauen, Domitian zog nach Pannonien, kampfte
gegen die Sarmaten und ihre Verbundeten, die
Markomannen und Sueben, und brachte nach der
Kuckkehr dem Iuppiter einen Lorbeerkranz als
biegeszeichen dar. Dieser Zug bildet eine neue
fetufe der Kampfe, die im J. 89 gegen die Mar- 50
koinannen, Quaden und Sarmaten mit wenig Gliick
begonnen warden; er war also veranlafit legione
cum legato simul caesa, was ungezwungen be-
deutet, daB eine Legion vernichtet wurde (so be-
nchtetes auch Eutrop. VII 23, was Filow 45
onne Grund als blolle Auslegung fefif altere
Literatur bei Gsell 225, 6ff., neuere bei Filow
Klio I Erganz. I 6, 36f.)

; welche, ist nicht sicher
(am ehesten ist an die V Alauda und XXI Rapax
zu denken, s. o. S. 2564; vgl. Ritterling Osterr. 60
Jahresh. VII 1904 Beibl. 32ff.). Wie diese Nieder-
lage vor sich ging, ist nicht tiberliefert (an einen
Verrat der Barbaren denkt Vollmer 51, 5 nach
Mat. Theb. HI 351). Auch von Domitians Feldzug
ist mchts Wesentliches bekannt Er lieB sich
einen mit Eberklauen verzierten Brastharnisch
nachschicken (Martial. VII 1, 2; die Stimmung-
in Rom VH 6ff.). Die Zeit des Zages des 52
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mitian ist bestimmt einerseits dadmch, daB er
clie 22. Akklamation, seine letzte, vor dem 13
Juli 92 annahm (CIL m p . 859), andrerseits
durch die Nachricht, daB er nach achtmonat-

,?T ?^Uzus im Januar nach Rom zurflck-
kehrte (Martial. VIII 8. IX 31, vgl. Fried-
lander S. 58). Also zog Domitian im Mai 92 vonRom fort. Dafi der Krieg fur Domitian nicht un-
gunstig endete, macht die 22. Akklamation, die
Weihung des Lorbeerkranzes (s. J. 93 /?), die Aus-
zeichnung von Teilnehmern (vgl. die erwiihnten In-
schnften) und die Aufierungen von Schriftstellem
(Martial VII 80, vgl. dazu Friedlander. Stat,
silv. Ill 3, 167ff. IV 3, 153. refugis amaram
barmahs legem dederit IV 7, 49), wenn sie nicht
stark iibertrieben sind, wahrscheinlich.
03 : pont. max. trib. pot XII (vom 14, Sept. an

XIII) imp. XXII cos. XVI ems. perp. p, v
a) Fiir dieses Jahr verzichtete Domitian wieder

auf das Consulat (wegen der Abwesenheit am
1. Januai?); Eponyme wurden Pompeius Collega
mid Pnscus oder Priscinus (s. Asbach Bonn
Jahrb. LXXIX 125). Da die 22. Imperatorakkla-
raation hOchstwahrscheinlich vom Sarmatenkrieg
herriihrt, so kann sie noch vom Ende des J. 92
sem; sie ist die letzte bei Domitian bezeugte
(zuerst auf dem Diplom vom 13. Juli 93, danu
wahrend des 13. Tribunats: Dessau 8798, zuletzt
auf einer Munze nach dem 14, September 96,
Cohen 297; vgl. Chambalu De mag. Plav. 27)'

/!) Als Domitian am 1. oder 2. Januar nach Rom
zuriickkehrte (Martial. VII 8. VIII 2. 4. 8. Fried

-

lander S. 60) legte er, anstatt einen Triumph
zu feiern, wie man wohl erwartet hatte (Martial.
\II 2, 7. 6, 7. 8, 7), nui* einen Lorbeerkranz im
Tempel des capitolimschen Iuppiter nieder (Suet.
6; vgl. G sell 228, 5). Doch wurde seine Ankunft
gefeiert mit Festen (Martial. VIII 11. 15. 26 30
50. 54f.), Opfern (Mart. VIII 4. 15) und der
Ernchtung ernes Triumphbogens (Mart VIII
65; vgl. Gsell 113). Der Name Sarmaticus
war, falls er ihn fuhrte (Martial. IX 93, 7 101
19; vgl. Gsell 229, 2) so wenig offizieU wie
Daeteus (s. J. 89#). Dem Voike gab Domitian
das dritte Congiarium (Martial. VIII 15; vgl.
Suet. 4, 5. Chronograph von 354 in Chron. min.
I 140 Mommsen).

y) Wahrend nach dem Sarmatenkrieg kein
auBeres Ereignis den Frieden mehr stort (vgl
Stat. silv. IV 1, 12. Sil. Ital. XIV 686. Martial.
IX 101, 21), gart im Innern der Untried e weiter,
verscharft seit dem Saturninusaufstand (Suet. 10

;

vgl. o. J. 88/89 /). Der Bericht multos nohilium
perduht, quosdam et in exilium mitiit (Eusebius
zum J. Abr. 2109 = Oktober 92 bis September
93) wird durch einzelne Angaben erganzt. Cha-
raktere wie der vorsichtige Agricola liefien es
nicht zu einem offenen Gegensatze kommen ; Do-
mitians Anteilnahme an dessen Exankheit und Tod
(am 23. August 93) wird indessen von Tacitns ver-
dachtigt; er sagt auch nicht, dafi das Gerflcht,
Domitian habe dem Agricola Gift gcben lassen,
falsch sei (Tac. Agr. 42f.). Doch erst nach dem
Tode des Agricola begann die Zeit einer dauero-
den Schreckensherrschaft, postremum iUud tern-
pus, que Domitianus non iam per mtervalla
ac spiramenta temporum, sed continuo et velut
una ictu rem puUtcam exhausit (a. a. O. 44),

2577 Mavius Flavius 2578
so daB Tacitus sich opportunitate mortis des
Agricola erfreut zeigt (a. a. O. 45). Dazu stimmt,
dafi Plinius, der wohl 93 Praetor wurde (vgl.
v. Rohden Prosop. LTI 49), mit dieser seiner
Befdrderung diese Periode beginnen MBt (Plin.
paneg. 95; vgl. ep. Ill 11, 2£). Eine Kette von
Ereignissen tritt zunachst deutlicher hervor: Bae-
bius Massa, ein Gttnstling des Domitian und be-
kannter Angeber (Tac. hist IV 50. Schol. Iuven.

Stoiker wegen Majestatsverbrechen verurteilt wur-
den, liefi Domitian viele Philosophen toten (Dio 13),
ferner alle Philosophen aus Rom und (einige Zeit
darauf ?) aus Italien vertreiben (Suet. 10, 3 beweist
den Zusammenhang. Dio "13. ~ Tac. Agr. 2; vgl.
Gell. XV 11, 5; demnach setzt die armenische
tTbersetzung des Eusebius [p. 160 Schone] die
Vertreibung richtig ins J. Abr. 2109 = Okt. 92
bis Sept. 93, Hieronymus zwei Jahre zu spat;

Ti,M,?41 ^ %Th \ I! ™?1 Yonl ° T^- Plin
-

ep. m 11, 3, wo Plinius als Praetorn™^*,,, A„ „„ ^ „„ i„ . ^ aug Rom entwjcnenen s chwiegersohn des Mu-
sonius Rufus, Artcmidor, aufsucht). Ebenso wur-
den die Mathematiker (Astrologen) damals ver-
trieben (Euseb. a. a. O.).

94 : pont. max. trib. pot. XIII (vom 14. Sept. an
XIIII) imp. XXII cos. XVIcensor perp. p. p.

95; pont. max. trib. pot. XIIII (vom 14. Sept. an
XV) imp. XXII cos. XVII eens. perp. p. p.

a) Auch im J. 94 ubernahm Domitian nicht das

Baetica Erpressungen zu Schulden kommen lassen.
Domitian lieB dem Prozesse gegen ihn, in dem Pli-
nius und Herennius Senecio (Dessau Prosop. II
138 nr. 92) vom Senate als Sachwaiter der Spa-
nier bestellt wurden, freien Lauf (Mitte 93, Tac.
Agr. 45). Baebius wurde verurteilt, sein Ver-
mogen konfisziert (Plin. ep. Ill 4, 4ff. VI 29, 8.

VII 33). Doch Senecio, der selbst aus Baetica
war und vor allem wohl in dem verhafiten An-
geber den Kaiser zu treffen gedachte, wollte sich 20 Consulat (Ordinarii waren L. Nonius Torquatus
damit nicht zufheden i?oben. D:i PrUiirfp R^. i,™ nn «.,j -r o„«.. _ ™. _• .

_
-r ......

4 «„daimt nicht zufrieden geben. Da erklarte Bae-
bius in offener Senatssitzung sein Vorgehen fur
personlich gehassig und beschuldigte ihn des
Majestatsverbrechens. Diese Anschuldigung stutzte
sich auf die von Senecio verfafite Biographie des
alteren, unter Vespasian hingerichteten Helvidius
Priscus, ferner darauf, daB jener nach der Quae-
stur sich urn kein weiteres Amt beworben, woiin
man eine Verachtung des Domitian sah (Plin. ep.
VII 19, 5. Dio 13; vgl. Tac. Agr. 2. 45). Die 30
Anklage wurde bald darauf von Metius Cams
erhoben und das Buch offentlich verbrannt, Senecio
selbst hingerichtet (a. a. O.). Fannia, die Gattin
des Helvidius und Tochter des Thrasea Paetus,
und ihre Mutter Arria wurden, da jene die Bio-
graphie veranlaBt und das Material geliefert hatte,
verhaffcet und verbannt (Plin. VII 19, 4ff. Ill 11, 3).
Helvidius, der Sohn jenes Helvidius Priscus, ein im
allgemeinen vorsichtiger . zuruckhaltender Mann,

Asprenas und T. Sextius Magius Lateranus, CIL
VI 1988. 25527. Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX
125). Im J. 95 war Domitian cos. XVII zu-
sammen mit T. Flavius Clemens (CIL III 37.
Dio 14; vgl. Asbach a. a. O. 126). Zum An-
tritt des Consulats verfaGte Statius das Gedicht
IV 1, aus dem hervorgeht, dafi sich Domitian
vom Senat urn tibernahme des Consulats bitten
liefi (v. 9).

ft)
Auf das J. Abr. 2110 = Okt. 93 bis Sept, 94

(Hieronymus; die armenische Chersetzung nennt
J. 2109) bezieht sich die Notiz des Eusebius (p. 160
Schone): Secundus post Neronem Domitianus
Christianos persequitur et sub co apostolus lo-
hannes in Pathmum insulam relegatus Apo-
calypsin vidit. Mit dieser Nachricht hat man
auBer einer Reihe spater Notizen den Bericht
des Dio (14) in Zusammenhang gebracht, daB
im J. 95 Domitian unter vielen anderen auch*^+i,> „„ •

i -I. t^ .:. .
—«".., im «. cy i^uiumsn wiLtjr vieien anaeren aucn

hatte nur einmal uber Domitian einen unvorsich- 40 seinen Vetter, den Consul Flavius Clemens (Nr 62)

kW \
eJSl«ch angestellt

:
er wurde jetzt ange- hinrichten liefi, wie auch dessen mit Domitian ver-kiagt und zum Tode verurteilt (Suet. 10, 4. Plin " " - -

ep. Ill 11, 3. IX 13, 2f. Tac. Agr. 45 ; vgl. Dessau
Prosop. II 130 nv. 38). Aus dem Freundeskreise
des Stoikers wurde dann Iuuius Arulenus Rusticus
(Dessau Prosop. II 233 nr. 471) belangt, weil
er eine verehrungsvolle Biographie des Thrasea
geschrieben hatte; auch sein Buch wurde ver-
brannt, er hingerichtet (Plin. Ill 11, 3. V 1, 8.

wandte Gcmahlin Domitilla (Nr. 227); beide wurden
der a&soirjg beschuldigt, deretwegen auch andere
zu den judischen Sitten neigende mit dem Tode
oder Guterkontiskation bestraft wurden : Domitilla
wurde nach Pandateria verbannt. Erganzt wird
diese Nachricht von Sueton (15, 1): Flavius Cle-
mens

^
sei ein Mann gewesen contemptissimae

imrtiae (dessen Kinder habe Domitian schon da-T k o ia t * o iv To d 1 \ n '« e v««sfrbvu D.iu<±vi naui; jLiomman scrion da-

«WW T f'-
2, Dl° !

v
Sue^ °' 8

).
30maJa ™ter den Namen Vespasian und Domitian

JZtL i?T
Kaw "^7 Beziehung als seine Nachfolger bezeichnet); Domitian habegestagen z« ,^ben jchemtjPhit.^de curios. 15 ihn toten lassen repente ex tmuissima sulpl

cione tantum non in ipso eius consulatu. Diese
Nachrichten enthalten keine Andeutung irgend
einer allgemeinen Verfolgung von Juden oder
gar Christen; sie lassen zwar die Moglichkeit
offen, daB auch des Flavius Clemens und seiner
Gemahlin adeoxr^g verkniipft war mit Hinneigung

•nmrA^ l^i S."'~~r~ eT— : *"»«». Un uujil zum Judentum, und dafi darunter wieder daswurde belagert, der Senat von Bewaffneten ein- 60 Christentum als jiidische Sekte zu verstehen se i.
geschlossen; in einem Gcmetzel wurden mehrere Die ddsoz^g braucbt indessen nichts weiter zu

p. 522 D). Wahrscheinlich wurde Gratilla, seine
Oattm, zugleicli verbannt (Plin. Ill 11. 3. V 1,

8). Verbannung traf auch den Iunius Mauricus'
den Bruder des Rusticus (Plin. ep. HI 11, 3. I
o, 10. Tac. Agr. 45; vgl! Dessau Prosop. II
240 nr. 504). Von den Vorgangen bei diescn
Prozessen ist ganz allgemein tiberliefert: die Curie

Consulare getotet ; viele vornehme Frauen wurden
Terbannt oder rlohen. Domitian war zum Schrecken
seiner Gegner in den Senatssitzungen selbst an-
wesend (Tac. Agr. 45 ; vgl. Plin. paneg. 76

;

ansfahrliche Darlegnngen s. Imhof 108ff. Gsell
275ff.).

ty Bei dieser Gelegenheit, wo oppositionelle

sein als impietas, das Majestatsvexbrechen gegen
den Gottkaiser (vgl. Snet. 12, 1). Es ist aber
auch nicht ausgeschlossen, dafi sich unter diesen
von Domitian wegen Majest&tsverbrechen Ver-
folgten Christen befenden. Auch wenn die Juden
sich den ihnen auferlegten harten, besonders scharf
eingetriebenen Abgaben durch Unterlassnng der
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Steuererklanmg oder Yerschleierung ihrer Ab-
stammung zu entziehen suchten und nun durch

Angeber aufgestfibert wurden {Suet. 12, 2), wird

dies Schicksal auch Christen getroffen haben.

Nach einer spaten Nachricht lieB sich Domitian
sogar zwei Nachkommen Davids vorfuhren und
entlieB sie wieder, als sie ihn von ihrer Dtirftig-

keit und harten Bauernarbeit tiberzeugt hatten
(Hegesipp bei Euseb. hist. eccl. Ill 19f,). Nach
Eusebius (Hieronym. zum J. Abr. 2112 = Okt. 95
bis Sept. 96} hatte Domitian den Tod der Nach-
kommen Davids befohlen. Die Nachrichten von

Yerfolgungen gerade der Christen (wie die des

Bruttius bei Euseb. a. a. 0. : viele Christen hatten

unter Domitian das Hartyrium erduldet; von ihnen

sei die Nichte des Consuls Flavius Clemens,
Flavia Domitilla, nacb Pontiana verbannt worden
— offenbar eine Yervvechsluiig mit der Gemahlin
des Clemens) kommen erst spat zum Yorschein und
haben geringen Wert. Am weitesten geht Orosius

VII 10, der von datis ubique erudelissimis edietis

spricht (die Frage der Verfolgung, die hier nicht

naher behandelt werden kann, ist am grundlich-

sten mit allem Material und ausgedehnten Lite-

raturangaben kritisch untersucht von Gsell 287
—316; kiirzer Y. Schultze in Herzogs Real-

encykl. f. prot. Theol. u. Kirche 1Y 787f.; vgl.

noch K. J. Neumann D. rom. Staat u. d. allg.

Kirche I iff. P. Schmidt Ztschr. f. wissensch.

Theol. L 1907, 29ff.). Anch der Consul von 91,

Acilius Glabrio, muBte als molitor rerum nova-

rum in die Yerbannung gelien (Dio 14. Suet. 10,

2; fiber ihn vgl. Gsell 294ff.).

Alle diese Gewalttaten wecktcn nur immer
mehr das MiBtrauen der Senatspartei und der

Umgebung am Hofe gegen Domitian und urn-

gekebrt. Er glaubte sich nicht mehr auf seine

Freigelassenen und die Praefeeti praetorio ver-

lassen zu kfinnen : beide zog er vor Gericht, noch
ehe ihr Amt abgelaufen war. Bezeichnend ist

auch, daB er an Neros Freigelassenem Epaphro-
ditus ein Exempel statuierte, weil er seinem Herrn
nicht beigestanden habe (Dio 14). Er zeigte offen-

bar Verfolgungswahn {pavidus semper et anxius,

minimis etiam suspicionibus praeter modum
commovebatur Suet. 14 ; vgl, Dio 14). Die Senats-

kreise verloren nun schon jahrelang levissima de

causa ein Mitglied nach dem andern (Suet. 10.

Dio 15; vgl. Tac. Agr. 1; hist. I If. Plin. paneg.

48 ; ep. Y 1 , 8 u. 6. ; die Liste der Opfer s. u,

S. 25841; vgl. Gsell 317f.); doch die Hinrichtung
des Flavius Clemens riittelte die Gefahrdeten auf
und beschleunigte Domitians Untergang (Suet,

15, 1).

y) In das Jahr, in dem Flavius Clemens gototet

wurde, fallt vor Somnier die Yollendung der Via
Domitiana zwischen Sirmessa und Puteoli, die

dem Bedurfhis des schnelleren Verkehrs von Rom
nach dem Golf von Neapel diente (Dio 13; vgl.

die Beschreibung Stat. silv. IV 3 und dazu
Vollmei 455).

96: pont. max. trib. pot. XF(vom 14.—18. Sept.

XVI) imp. XXII eew. XVII eens, perp.

P- P-
a) Domitian verzichtete wieder auf das Consulat.

Eponyme Consuln waren 0. Antistins Vetus und
T. nfenlias Valena (CIL VI 17707; vgl. A a bach
Bonn. Jabrb. LXXIX 126).

/?) ftberall ein Mann des Schreckens und des
Hasses, fiel Domitian in diesem Jahre durch die-

VerschwGrung seiner eigenen Freunde, seiner ver-

trauten Freigelassenen und seiner Gattin (Suet.

14, 1. Dio 15). Nach einem Thronfolger wurde vor-

her Ausschau gehalten, bis sich Nerva bereit fand
(Dio 15 ; vgl. Stein o. Bd. IV S. 1351). Die Ver-
schworenen (genannt werden: Parthenius und Sige-

rius, a cubieulo ; Entellus, a libellis ; Stephanus,
10 ein procurator der Domitilla u. a.; sie wurden

unterstutzt von Norbanus und Petronius Secundus,
Praefeeti praetorio) uberlegten die Todesart. Ste-

plianus, der gerade unter der Anklage der Unter-
schlagung von Geldern stand, ubernahm die Aus-
fuhrung, Er heuchelte eine Yerwundung des-

linken Armes, urn an ihm einen Dolch verstecken

zu konnen, lieB sich am 18. September zu funfter

Stunde, in der Domitian nach einer im Verfol-

gungswahn schlecht verbrachten Nacht und selbst-

20 qualerischem Tag gerade wieder innere Rube-

gewonnen hatte, durch den verbundeten Parthe-
nius, a cuhiculo Domitians, der des Princeps

Waffe unter dessen Kopfkissen entfernt hatte,

melden, iiberreichte dem Kaiser eine Schrift, und
als er las, stiefl er ihm den Dolch in den Unter-

leib. Domitian warf sich auf Stephanus, stiirzte

mit ihm zu Boden, suchte ihm den Dolch zu ent-

reiBen und ihm mit blutigen Fingern die Augen
auszustechen. Als er sich noch wehrte, fielen

30 mitverschworcne Hofbeamte uber ihn her und
tcteten ihn mit sieben Wunden (Suet. 161 Dio*

15ff. Philostr. vit. Apoll. VIII 25. Suidas; vgL
Gsell 326ff. Stein o. Bd. IY S. 1351).

So wurde Domitian am 18. September 96 er-

mordefc. Seine Leiche wurde auf einer gewohn-
lichen Bahre, so wie es bei den Gladiatoren ge-

schah, von Totengrabern fortgeschafft; seine Amme
Phyllis verbrannte die Leiche auf seiner Villa an
der Via Latina und setzte seine Asche , vermischt

40 mit der lulias, der Tochter des Titus, heimlich

im Templum gentis Flaviae bei (Suet. 17, 3;
vgl. Dio 181 Aur. Viet. Caes. 11, 8. Eutrop.

VII 15).

y) Bei Domitians Tode blieb das Volk gleich-

giiltig. aber die Soldaten gerieten in Erregung
und wollten ihn sogleich konsekriert wissen ; auch
wollten sie den Tod des Kaisers Tachen, und bald
nachher mufiten auf ihr Drangen die MOrder be-

straft werden. Doch die Aiistokratie atmete er-

50leichtert auf und lieB ihren HaB walten: die-

Senatsversammlung stieB Schmahreden gegen den
Ermordeten aus und lieB Leitern bringen, um von
den Wanden und Postamenten zu reifien, was an
ihn erinnerte ; schlieBlich faBte man den BeschluU
eradendos ubique titulos abolendamque omnent
memoriam (Suet. 23. Aur. Vict. Caes. 11, 9 ; vgl.

Gsell 330ff. Zedler De memoriae damnatione r

Darmstadt 1886, 29. Mowat Revue Numism.
A. sCrie L 443ff.). Daher fehlt die seiner Regie-

60 rungszeit entsprechende Zahl von Inschriften (s. o.

S. 2542), und wenn man auch nicht uberall die Wei-

sung desSenats befolgte (vgl. CIL Indices), so wprde
doch meist der Name Domitianus ausgemeifielt

(z. B. CIL n 2349. 2477. 4838 = Dessau 5973.

254. 5833. CDL EC 312 = Dessap 268. CIL
VI 20. 398. 621. 932 = D essan 2092. 3673. 3532.

246. CIL X 7227 = Dessau 6753, CIL XIV
3612 = Dessau 1025. IGXH 1, 59, 2 [Ehodos]).
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IV. ttbersicht fiber die Verwaltang.
a) Allgemeines. Die Eegierung Domitians ist

nicht einheitlich verlaufen. Sie begann, wie es

scheint, mit einer Reaktion, die ihren Grund zum
Teil in dem persOnlichen Gegensatz zu Vespasian
haben mag (er bestand seit der Praetur und "Reichs-

verwesung Domitians im J. 70, in der sich dieser

nach Vespasians Meinung zu viel herausnahm,
worauf er von dem Vater gedemtitigt und zuruckge-

setzt wurde oder sich doch so ruhlte, s. o. S. 2547),

und auch in der Spannung mit Titus, anf den er

neidisch war (Suet. 2, 1), an dessen Eifersucht er

glaubte (Tac. hist. IV 86), und den er der Testa-

mentsunterschlagung zieh (s. o. S. 2549). Wahrend
Vespasian ihn als Caesar auf Bauwerken als Mit-

urheber genannt hatte (s. o. S. 2547 ; vgl.Mommsen
St.-E. II 774), erwahnte Domitian auf Bestitutionen

fruhere Bauherren uberhaupt nicht (Suet. 5), trotz-

dem er gerade die Bautatigkeit des Vespasian und
Titus fortfuhrte (Aur. Vict. Caes. 11, 4). Er be-

trachtete das Imperium als ein ihm von Vespasian
und Titus zuruckerstattetes Gut (Suet. 13 , 1).

Aus Beden und Edikten Domitians fiihlte man
Spitzen gegen Titus heraus (Suet. 2. 3). Man
fand ihn dem Nero, Caligula und Tiberius (in

dessen Commentarii und Acta er eifrig studierte,

Suet. 20) ahnlicher als seinem Vater und Bruder
(Eutrop. VII 15). Doch darf man den Gegensatz
gegen die bisherige Eegierung nicht ausschlieB-

lich in Personlichem suchen. Es ist bezeichnend,

dafi dieser Gegensatz am deutlichsten in seiner

von Anfang an entschiedenen Stellung uber oder
gegeniiber der andern hochsten Gewalt, dem Senat
(s. u. S. 2584ff.), hervortrat : die Entstehung eines

Konflikts und seine Entwicklung zu den gewalt-
samsten Formen ist der Grundzug der Eegierung
Domitians. Das letzte Stadium bestimmte dann
meist das Gesamturteil uber seine Eegierungshand-
lungen. Doch wurde zuweilen auch die Entwick-
lung berticksichtigt : die administratio imperii,
heiBt es, verriet zuerst eine Mischung der vitia

und virtutes des Princeps und zeigte MaBigung
(Suet. 3, 2. 9, 1. Vict, Caes. 11, 3. Eutrop. VII
I 5). Doch allmahlich brachten zwei grofie Pro-
bleme seiner Eegierung, die Stellung des Princeps
zum Senat und die Beschaffung der Deckungs-
mittel, einen Wandel in seine Maflregeln. Domi-
tian kam (iib rigens gegen seine Natur, Suet. 3, 2)
allmahlich dazu, die Lflsungen zu verquicken:
die Besorgnis um sein Imperium, namentlich nach
den Verschworungen und dem Aufstand des Anto-
riius Saturninus, Ende der achtziger Jahre, brachte
ihn zu grausamen MaBregeln, wobei die Gtiter-

konfiskation nebenher ging, doch sie und ahn-
liche Manipulationen wurden, wie es scheint,

schlieBlich Zweck, um wieder Mittel zur Balan-
cierung der Finanzen zu sein (Suet. 11, 1. 10, 1).

Diese Seite der Kegierungstatigkeit Domitians ist

so hervorstechend, daB man im Altertum beim
Gesamturteil andere hervorragende Zuge, wie die
energische Beanfsichtigung der Verwaltungsbe-
hOrden , die Strenge in der Eechtspflege, zu Un-
recht auBer acht lieB.

b) Die beiden hOchsten Gewalten. a) Der
Kaiser mit seiner Umgebung. Domitians Regie-
rung war ein Versuch, in dem von Augustus be-

grflndeten Reich monarchisch zu regieren. DaB
er einen ahnHchen Vertrag mit dem Senat schlofi,

wie die lex de imperio Vespasians ihn darstellt,.

ist nicht uberliefert, aber doch anzunehmeu (s,

J. 81 a). Jedenfalls war Domitian von grofiem

SelbstbewuBtsein als Herrscher erfullt. Schon als.

er mit 19 Jahren Praetor war,, setzte er seinen

Namen an den Kopf der Episteln und Edikte

(Tac. hist. IV 39), und aus dem damaligen MiB-
brauch der Gewalt zog man den SchluB fur die

Zukunft (Suet. 1, 3). Zum Absolutistischen drang-

10 ten ihn Charakterziige, die hier zusammengefafit
sein mOgen : persSnlicher Ehrgeiz trieb schon den
Caesar zum Zug nach Gallien und Germanien,
lieB ihn ein Eommando bei den Parthern erbitten^

gab ihm spater den Gedanken ein, die Soldaten

bei Vespasians Tode durch ein reiches Donativum
zu gewinnen (s. o. He); doch wurde Domitian
durch Vespasians Verhalten zur modestia gebracht
und pflegte nun die Dichtkunst als Surrogat (Suet.

2, 2). Zum Selbstherrscher bestimmte ihn ferner

20 selbstbewufltes Pathos : die eonsecratio des Titus

machte ihn zum Bruder des Vergotterten (s. o.

beim J. 81 y) ; er lieB sich selbst gern dominus
und deus nennen (Suet 13, 1. Martial. V 8, vgl.

X 72 und Index bei Friedlander. Plin. paneg.

2, vgl. 45. 55. Vict. Caes. 11, 2; Epit. 11. Bull,

hell. XI 1887, 163 ; vgl. Mommsen St.-E. 112 738.

Gsell 49ff. Vollmer 6); er stiftete das Colle-

gium der Sodales Flaviales (Suet. 4, 4), verwandelte-

sein Geburtshaus in einen Flavischen Familien-

30 tempel (Suet. 1, 1) : bei allem half ihm die Schmei-

chelei (vgl. Gsell 47). Der selbstherrliche Zug
wurde unterstutzt durch die Lust am Dekorativen

:

daher lieB er Spiele assidue magnified et sum-
ptuosa (Suet. 4, 1) geben, triumph ierte viermal (s.

o. J. 83 5. 85/?. 89 0), zog mit groBer Pracht-

entfaltung im capitolinischen Agon auf (Suet. 4r

4), steigerte die Herrscherinsignien nach dem
Chattenkriege (s. J. 83 8), lieB die Monate seiner

Geburt und seines Regieiungsantrittes, September

40 und Oktober , in Germanicus und Domitianus
umnennen (s. J. 85 e\ lieB sich Bogen und Statuen,

diese auf dem Capitol nur in Gold und Silber, er-

richtcn (vgl. S. 2591 und Gsell 88). Zum Absolu-

tistischen drangtc ihn aber gewiB auch Energie

{neque adeo iturs domi bellique Vict. Caes. 11 f

3) und das Gefuhl der Uberlegenheit.

Domitian suchte seine Macht als Princeps zu

erweitern. Wird auch in der bis dahin uner-

hOrten Haufung der Consulate mehr die Absicht,

50 die Eponymie mit seinem Namen zu verknupfen

(vgl. Plin. paneg. 58. Auson. gratiar. act. 6, 27),

als die Absicht, sich als Consul zu betatigen,

liegen (denn die Consulate fuhrte er nur titulo

terms, nie iiber den 1. Mai hinaus, oft nur bis

zum 13. Januar, Suet. 13, 3, vgl. Asbach Bonn.

Jahrb. LXXIX 117ff., bes. 136ff. und oben amAn-
fange der einzelnen Jahre; dabei verdrangte er im

J. 82 wahrscheinlich einen designierten Consul,

s. d.), so zeigt die ftbernahme der Censur auf

60 Lebenszeit deutlich den Willen, den Staat monar-

chisch zu gestalten.. Dadmen ging die Censur

in der kaiserlichen Kompetenz auf (Mommsen
St.-R. n 1098 in 466); nach dem diskretionaren

Ennessen des Princeps konnte nun ungefahr aUes

gestaltet werden , vor allem der Senat nnd seine

Betatigung. Diese Geataltung nach seinem WiUen
naliin Domitian mit grofler Energie auf. Doch
ist anch eine Reihe censoriBcher MaBnahmen,
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die insbesondere die Sittenverbesserung bezweck- Kaiserl. Verwaltungsb. 2 476); doch diktierte Do-
ten, bekannt (vgl. Martial. VI 4. Plin. paneg. mitian selbst Briefe far die Procuratoren (Suet.
45. Quintil. inst. or. IV prooem.). Einen ge- 13, 2). Zu den Hofbeamten, von denen aber keiner
wesenen Quaestor stiefi er wegen seiner Leiden- entfernt den Einflufi eines Seian gewonnen hat,
scbaft fur Tanz und Pantomimik aus dem Senat; gehOrten Claudius Etruscus, arationibus, in den
Pamphlete gegen vornehme Manner und Franen Eitterstand erhoben (Stat. silv. IH 3, 143ff. ; iibeT
unterdriickte er und brandmarkte den Verfasser; diese Seite der Verwaltung unter Domitian be-
Frauen mit anstoBigem Lebenswandel nahm er lebrt das ganze Gedicht, vgl. Hirschfeld a. a.

das Eecht, eine Sanfte zu benutzen, und erklarte 0. 30, 4. Friedlander Sitteng. 1 6 153ff.),

ae fur erbunfahig; ei strich einen Eitter aus dem lOEntellus, a libellis, Sestus, a studiis, Euphenras,
Richteramte, weil er seine wegen Ehebruchs ge- Sigerius, Parthenius, eubiculo praepositus (Suet.
schiedene Frau wieder aufgenommen hatte; die 16, 2. CIL VI 8761 = Dessau 1736; iiber diese
Lex Scantinia wurde gegen beide Stande arige- vgl. Fried Ian der Martial Index. Gsell 60), ein
wandt (Suet. 8, 3); die Kastration verbot er (s. o. Syracusius (als Aofistiavod vov$ nal yk&tta be-
J. 81 y)\ die gefallenen Vestalinnen bestraftc er zeichnet bei Philostr. v. Apoll. VII 35), Clodianus,
wieder (s. o. J. 830. 91 /?) und war ttberhaupt be- comi&ularius (Suet. 17, 2)u. a. (z. B. CIL VI 8831.
sorgt, ne qua religio impime contaminaretur 8628. 8921. 8895 — Dessau 1657. 1679. 1804.
(Suet. 8, 5). Auch die Theaterordnung scharfte er 1842). Mit einem Zwerg unterbielt sich Domitian
wieder ein: es durfte kein Unberechtigter zwischen iiber ernste Dinge (Suet. 4, 2J; ein mimus La-
den Eittern sitzen (Suet. 8, 3); die Pantomimen 20 tinus wird als Tafelgast erwahnt (Suet. 15, 3).

mufiten von den offentlichen Buhnen verschwinden §) Der Senat. Bei den monarchischen Ten-
{s. u. S. 25921). denzen Domitians mufite seine Zeit den dem Senat

Die Schattenscite seiner monarchischen Ener- freundlichen Schriftstellern als erne Zeit der
gie zeigen die Mafiregeln, die er wegen Majestats- Knechtscbaft erscheinen (Tac. Agr. 2f. Pirn, ep.

verletzung crgriff. Ini Kampfe gegen die moli- VIII 14, 2; pan. 2. 55. 66. 68. 72). Doch zeigte

tores rerum ruwarum von dem republikanischen sich Domitian auch freundiich (oder herablassend)
Flugel der Senatsparteiverscharfte sich die Empfind- gegen den Senat (Suet. 4, 5). Wie die adlectio des
lichkeit des Princeps so, daB alle, die nach dem Domitian als Censor im Senat wirkte, ist nicht
Thron zu schielen schienen, brutal beseitigt wur- festzustellen (s. Gsell 72). Indem er den Caeci-
den (s. S. 2584). Der Name eines Privaten durfte 30 lius Eufus aus unpolitischem Grunde ausstiefi,

den des Kaisers nicht uberstrahlen (Tac. Agr. 39, Schmah&chriften gegen primores viri et feminae
doch wendet es Tacitus vielleicht zu Unrecht auf ahndete und gegen Senatoren die Lex Scantinia
Domitians Verhaltnis zu Agricola an). lunius anwandte (Suet, 8, 3), trat er fur die Wiirde des
Eusticus starb schon, weil er die antikaiser- Senats ein, auch indem er nicht das Legat des
lichen Senatoren Thrasea Paetus und Helvidius Eusticus Caepio gestattete, wonach dessen Erbe
Priscus sanctissimos -viros genannt hatte (Suet, jedes Jahr jedem in die Curie eintretenden Senator
10, 3; s. o. J. 93 y), Hermogenes von Tarsos starb erne Summe zahlen sollte (Suet. 9, 2). Gegen die

propter quondam in historia figuras, die Schreiber absolutistischen Bestrebungen Domitians (vgLplus
des Buches wurden gekreuzigt (Suet. 10, 3); im quam superbe tdens patribus Vict. Caes. 11, 2)
€ircus wurde ein Anhanger der von Domitian 40 gab es bald eine Opposition im Senat, die von
nicht begiinstigten thrakischen Fechter vor die Domitian jedesmal. wenn sie auftrat, herb be-
Hunde geworfen (Suet. 10, 1. Plin. pan. 33, 3). kampft wurde (s. J. 815. 830. 85 e. 88/89 3. t.

Als Gehilfe stand Domitian zunachst der 93 y. o\ 94 /S). Er wurde ntetu saevus (Suet. 3, 2)

Staatsrat zur Seite (ein Zerrbild bei Iuven. 4; und post cwilis belli metoriam saevior (Suet,

die beiden Praefecti praetorio und acht Senatoren 10, 5). Aus der Liste der Opfer sind, abgesehen
nchmen teil [vgl. CIL IX 5420]; einer dieser von Antonius Saturninus und Flavius Sabinus
Freunde war Vibius Crispus, s. Dessau Prosop. (J. 88/89*) drei bekannt, die quasi molitores
III 420 nr. 379; einen andern, Arretinum Clemen- rerum novarum starben, 1) C. Vettulenus Civica
tern, unum e famUiaribus et emissariis , liefi Cerealis in ipso Asias proeonsulatu (Suet 10,2.
Domitian hinrichten [Suet. 11, 1, vgl. consobrinos 50Tac. Agr. 42, vgl. Dessau Prosop. Ill 416
suos interfecit Eutrop. VII 15]; ein Bronzetiifel- nr. 352); 2) Salvidienus Orfitus (a. a. 0. EI 163
chen mit der Aufschrift ex comitatu imp. Domi- nr. 88); 3) M\ Acilius Glabrio (in) exilw (Suet.

tiani Aug. Germanici, ah aquis Statiellis CIL 10, 2. Dio 14. Klebs Prosop. I 7 Nr. 54, o.

V 7506 = Dessau 270). Delatoren wies er zu Bd. I S. 257). Die andern liefi Domitian angeb-
Anfang seiner Eegierung von sich: fur falsche Jich lerissima quemque de causa toten (Suet.

Anklagen beim Fiskus best-raft e er sie, denn der 10, 2); sie waren Domitian wohl meist ander-
Princeps, der die Angeber nicht bestrafe, sporne weitig verdachtig; es werden genannt: 4) L. Aelius
sie an (Suet. 9, 3). Spiiter brauchte er sie doch, Plautius Lamia Aelianus , der erste Gemahl der

wenn er auch den als delator mit ihm vertrauten Domitia, wegen langst bekannter und verhaltnis-

Palfurnius Sura, den Vespasian aus dem Senat 60 maBig harmloser Scherzo iiber seinen .Yerzicht'

gestofien hatte, trotz der Bitten des Volks nicht auf Domitia (Suet. 10, 2, vgL Iuven. 4, 154, s.

in die Curie zuruckkehren liefi (Suet. 13, 1). o. Bd. I S. 522f.); 5) L. Salvias Otho Cocceianus

Was dem Senat an Einflufi genommen wurde, hatte den Geburtstag seines Oheims, des Impera-

gewann das kaiserliche Kabinett. Eitter und tor Otho, gefeiert (Suet 10, 3. Dessau Prosop.

Freigelassene erhielten unter Domitian quaedam III 169 nr. 110); 6) Mettius Pompusianns; ihm
ex maximis officiis (Suet. 7, 2) und hatten auch war seine Geburtskonstellatioa in den Kopf ge-

EinfluB auf die Eegierung (Plin. paneg. 42. 49. stiegen; er tranmte sich als Hflfrscher, hatte eine

83, vgl. Tac. hist. I 76; Agr. 41. Hirechfeld Erdkarte in seinem Schlafzhnmer und schleppte
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gem die Konigs- und Feldherrnreden aus Livius e) Das Reich, a) Bom. Die grofite Fftrsorge

umher; er wurde mn 91 nach Corsica verbannt im Keich erfuhr von Domitian die Hauptstadt.

und getOtet (Suet. 10, 3. Dio 12. v. Eohden Er bemuhte sich, das Bild der zum Teil noch
Prosop. IDT 82 nr. 586); 7) Sallustius Lucullus, infolge des BTandes von 80 verwtisteten Haupt-
Statthalter von Britannien (also nach Agricola stadt durch eine ausgedehnte Bautatigkeit zu
= nach 85), hatte gestattet, dafi eine neue Lanzen- verschonern (Suet. 5 ; vgl. u. S. 259 Of.). AuBerdem
form nach ihm benannt wurde (Suet. 10, 3) und kennzeicbneten zahlreiche Bildsaulen des Kaisers

liefi den Princeps wohl einen neuen Militarauf- (auf dem Capitol nur in Gold und Silber, Suet.

stand furchten; 8) lunius Eusticus; 9) der jiingere 13, 2), ferner Iani und BCgen, in grofier Zahl^er
Helvidius (s. beim J. 93 y); 10) Arreeinns Clemens lOregiones urbis errichtet, das Rom des Domitian.

(Suet. 11); 11) sein Oheim Elavius Clemens (s. Die in Rom von Domitian gefeierten, zum
beim J. 94/95,1?). Das Schreckensregiment des Teil neu eingesetzten Spiele waren ebenfalls zahl-

Domitian im Senat schildert Tac. Agr. 45. Der reich (s. u. S. 2592). Er richtete auch vier Gla-

Senat duckte sich (Suet. 11, 2); doch als der diatorenschulen ein (ebd.), wobei die privaten

VerhaBte ermordet war, rachte er sich durch wahrscheinlich aufgehoben wurden (Hirschfeld
Schmahungen und den Beschlufi, den Ermordeten Verwaltungsb. 2 290, 1). Domitian gab dreimal

nach Gladiatorenart zu begraben und sein An- Congiarien (Suet. 4, 5. Martial. VIII 15, 4, vgl.

denken zu vertilgen (Suet. 23. Vict. Caes. 11, 9, J. 93^) und speiste das Volk mehrfach reich-

s. beim J. 96 y). lich (beim Septimontium, Suet. 4, 5; bei Sieges-

c) Die andern Stande. a) Eitter bekamen 20 feiern Dio 4. 8. Martial. 1 11. 26. V 49,8. VIII
quaedam ex maximis officiis (Suet. 7, 9) und 50. Stat. silv. I 6; vgl. Gsell 126f.). Er setzte

wurden von Domitian in den Staatsrat gezogen auch Alimentarstiftungen ein, wenigstens in Eom
(CIL IX 5420). Gegen sie benahrrj sich Domi- (Asbach Eaisertum und Verf. 188ff., gestiitzt

tian freundiich bei den epula des Septimontium auf Plin. cp. I 8 und pan. 26ff.; eingeschrankt

(Suet, 4, 5); auch durfte auf ihren Platzen im von Hirschfeld Verwaltungsb. 2 212, vgl. o.

Theater kein TJubefugter mchr Platz nehmen (Suet. Bd. I Art. Alimentatio). Die stadtischen Ver-

8,3). Einen Eitter strich Domitian von der Eichter- waltungsbeamten beaufsichtigte Domitian scharf

liste (s. S. 2583), die Lex Scantinia wurde auch (Suet. 8, 2). Die Philosophen, d. h. die anti-

gegen Eitter angewandt (Suet 8, 3). Claudius kaiserlichen Stoiker, vertrieb er aus Eom (s. beim
Etruscus, arationibus, wurde in den Eitterstand 30 J. 88/89 1. 95 5).

erhoben (Stat. silv. VII 3, 143ff.). Ein ritter- /?) Italien. Auch in Italien beaufsichtigte

licher Procurator provinciae Asiae fungierte im Domitian die BehOrden gut. Das Edikt iiber

Auftrag Domitians als Vertreter des verstorbenen die Philosophenvertreibung wurde auch auf Ita-

Proconsuls (Civica Cerealis?) (s. u. S. 2587). lien ausgedehnt. Domitian verbot die Anlage

/?) Dem Volk tat Domitian allerlei zuliebe: neuer Weinberge, bestand aber nicht auf strenger

aufier den Spielen gab er Epula und drei Con- Durchfiihrung des Edikts (Suet. 7, 2. 14, 2).

giarien (s. u, S. 2592) , doch blieb er dem Volke Die subseeiva von Militarkolonien wurden den

gleichgultig (Suet. 23, 1). bisherigen Besitzern als ersessen gelassen (Suet.

d) Beamte. Die stadtischen und provinzia- 9, 3. Hygin. de gener. controv. p. 133, vgl. Sicu-

len Verwaltungsbeamten beaufsichtigte Domitian 40 his Flaccus de condic. agr. p. 163; vielleicht in-

streng (Suet. 8, 2. Stat. silv. V 1, 79) und er- folge eines Prozesses vom J, 82; s. dort y). Da-
reichte bei ihnen (gegen ihre Natur, wie sich durch zerstreute er manche Beunruhigung (Fron-

nach seinem Tode zeigte) einen unerhorten Grad tin. de contr. agr. p. 54). Grofie Lasten scheinen

von Mafihaltung und Gerechtigkeit. So liefi er der italischen Bevolkerung unter Domitian aus der

einen schmutzigen Aedil wegen Erpressung ver- veJiiculatio , der Reichspost, entstanden zu sein;

klagen (Suet. 8, 2); die scribae quaestorii, die Nerva befreite sie davon (Eckhel VI 408. Plin.

gegen die Lex Clodia Geschafte trieben, liefi er pan. 20, 3. Hirschfeld Verwaltungsb. 2 191).

wegen des Vergangenen straffrei (Suet. 9, 3), Durch die Via Domitiana schuf er eine bessere

scharfte aber offenbar die Lex neu ein. In sein Verbindung der Hauptstadt mit Italien (s. J. 95 y).

Regierungssystem pafite keine Vermehrung der 50 Die Via Latina stellte er wieder her
,

gegen
senatorischen Beamten ; die Bildung und weitere Ende seiner Eegierung (Stat. silv. IV 4, 60).

Verwendung eines geschulten kaiserlichen Beamten- Eine Wasserleitungs- oder Bachregulierung wurde
standes machte gerade unter diesem monarchisch in seinem Auftrag in Eimini ausgefiihrt (CIL XI
veranlagten Kaiser Fortschritte; quaedam ex 368, vgl. 428).
maximis officiis verteilte er an Freigelassene (s. ;'} Provinzen. Domitian sorgte fiir tiichtige,

S. 2583): so machte er einen Praefectus praetorio mafivolle und gerechte Verwaltung der Provinzen
zum Heereskommandanteri (s. beim J. 85 ft). Ein (Suet. 8); fing er selbst doch seine Eegierung mit
Ritter Cn. Octavius Titinius Capito war unter abstinentia an und wollte nichts sordide getan
Domitian procurator) ab epistulis et a patri- wissen (Suet. 9). Das Edikt iiber die subseeiva

monio (CLL VI 798; vgl. Hirschfeld Verwal- 60 gait auch fiir die Provinzen; durch das Weinbau-
tungsbeamte 479). Ritterliche Procnratoren und edikt wurde die Zahl der WeinstOcke in den Pro-

weitere Beamte setzte Domitian mindestens fur den vinzen auf die Halfte beschrankt, doch bestand

neueingerichteten iudus magnus und matutinus Domitian nicht auf strenge Durchftthrung (Suet
ein (Nachweise bei Hirschfeld Verwaltungs- 7, 2. 14, 2, vgl. Gsell 136ff.). tber die Ver-

beamte 289,4). Ein Doniilaus Lemnns erscheint waltung der Provinzen ist sonst nnr weniges

als proeurfator) patrimoni ei hereditaflium) Oer- Sichere bekannt; die Namen FlavU bei Gemein-
maniei Caesaris = Domtiumi (CIL VI 8499L wesen wie bei Personen ktonen anf Vespasian

vgl Hirschfeld a. a. O. 40). und Titus znrfickgehen; von Domitian TOrliehene



X la yiuo

urorden moglicherweise bei der damnatio memo-
riae wieder abgelegt. Von Anderungen und anderen
wichtigen Vorgangen sind folgende bekannt.

Moesien wurde in zwei Provinzen geteilt,

superior und inferior, und beide unter Consulare
gestellt (Marquardt St.-V. I s 303, s. beim
J. 86/?). Zur Teilung zwangen wohl die Daker-
Mmpfe und die Notwendigkeit eines besseren
Grenzschutzes far die vorschreitende romische Be-

fruher Stafcthalter von Baetica, liefi Domitian
wegen Erpressungen anklagen (a. beim J. 03 y).

Den Flavischen Municipien Malaga und Salpensa
verlieh Domitian Konstitutionen (s. beim J. 823).

In Afrika warden die Nasamonen bekampft
und besiegt (a. beim J. 85 p; vgl. Cagnat L'armee
Kom. d'Afrique 35).

Als auswartige Unternehmungen kann man
die Kampfe urn Erweiterung der Beichsgrenze in

siedelung (vgl. Brandis o. Bd. IV S. 1948ff.). lOBritannien, am unteren Main und an der mitt-
Pannonien und Dalmatien wurden unter Domitian
ausnahmsweise gleichzeitig von einem Finanz-
procurator verwaltet (Inschr. von Baalbeck S.-Ber.

Akad. Berl. 1903, 817, vgl. Hirschfcld Ver-
waltungsb. 2 379). Die Athener ehrte Domitian
durcli Annahme der Wiirde eines aQ%cov l^ithvv^ogm in 461a. 654. 1091; nicht vor 85, da der
Princeps schon rsQp(uvix6sJ heiBt). Ein zu Delphi
gefundenes Fragment eines Briefes des Domi-

leren Donau betrachten. Auf die weitere Erobe-
rung Britanniens wird Domitian wohl aus anderen
Griinden als denen der Eifersucht auf Agricola
verzichtet haben. Die Eroberung war weniger
lohnend als die Gewinnung weiteren Gebiets am
Bhein und vor allem an der Donau, Die Kampfe
an den Grenzen waren im einzelnen nicht immer
gliicklich (Tac. Agr. 41. Suet. 6), was Verande-
rungen im Einflufi Eoms brachte (so im Bosporus

tian betriftt die Feier der Pythisehen Spiele 20 nach dem Dakerkrieg, vgl. Kostowzew Klio II
den Amphiktionengesetzen entsprechend (Bull.

hell. VI 1882, 451). Der Proconsul von Asien,

Givica Cerealis, wurde wiihrend seiner Amts-
zeit getotet; vielleicht trat an seine Stelle

-ein ritterlicher procurator provinetae Asiae (s. o.

J. 85/87 e. CILV875, vgl. G sell 57). Galatien

und Kappadokien wurden vereint von einem con-

sularischen Statthalter verwaltet, doch -wurden
die beiden kappadokischen Legionen von einem

1902, 80ff.). Die Vermindemng der rOmischen
Truppen (aus Geldnot) erwies sich als Pehlgriff

(Suet. 12, 1).

f) Eechtswesen. Die Bechtspflege Domitians
wird besonders gelobt (Suet. 8). Er richtete

selbst gern im Appellationsverfahren auf eigene
Wahrnehmung (Suet. 8, 1, vgl. 14, 4). Farteiische
Urteile der in Erbschaftssachen zustandigen Cen-
tumviri hob er auf; die Becuperatoren ermahnte

jenem unterstehenden, zugleich scin Gebiet ver- 30 er wiederholt, sich nicht auf verwirrende Frei-
waltenden legaius Aug. provinetae Cappadodae
befehligt (gegeniiber den alteren Ansichten, z. B.
Marquardt St.-V.I2 861 f. Gsell 187f., diese

einfachste Losung der Schwierigkeiten bei t.Do-
maszewskiEh. Mus. XLVIII 1893, 244ff. ; da-

gegen G sell 370). Das Konigreich Chalkis wurde
mit der Provinz Syrien vereint; seine Aera datiert

von 92 (Marquardt St.-V. 12 401, s. o. Bd. Ill

S. 2091O. Wahrscheinlich wurden auchdiekleinen

sprechungen einzulassen. Bestochenen Bichtern
samt ihrem Eichtercollegium erteilte er die cen-
sorische Eiige (8, 1). Er veranlaBte, dafi ein
Volkstribun einen kiiuflichen (sordidus) Aedilen
wegen Erpressung anklagte und vom Senat Bichter
gegen ihn forderte (8, 2). Falle strenger Bechts-
pflege werden haufig berichtet: Totpeitschen der
stitpratores einer Vestalin (Suet. 8, 4) ; Wahl der

Todesart den Vestalinnen freigestellt (a. a. O.);
Eeiche Arethusa und Emesa angegliedert (Mar- 40 Tod oder Verbannung wegen Majestatsverletzurjg
quardt St.-V. 12 404; o. Bd. V S. 2496f.).

Ob Domitian in Gallien die fur den Chatten-
krieg von 83 vorgeschutzte Schatzung ausgefuhrt
hat (s. beim J. 83 y), ist nicht uberliefert. Die
Militarbezirke Germanien wurden in Provinzen
verwandelt; dies hangt wohl mit den Eroberungen
auf der linken Kheinseite und der Erweiterung
der militarischen Aufgaben durch Anlage des

Limes zusammen (s. o. beim J. 83 p. 85 <5; vgl.

verurteilter Senatoren (11, 2); Kreuzigungen (Suet.

10, 1, 11, 1). Die Folterung achtete er erst ge-

ring (Suet. 8, 4), spater wurde sie grausam an-

gewandt (10, 5). Willkurliche Justiz beweist die

Totung eines dem Tanzer Paris ahnlichen Knaben
(Suet. 10, 1) und die Hinrichtungen angeblich
levissima de causa (Suet. 10, 2) ; einer wurde wegen
angeblicher Majestatsbeleidigung den Hunden vor-

geworfen (Suet. 10. 1). Mit den Prozessen des
A. Biese Westd. Ztschr. XIV 1895 Korr. 65. 50 Aerarium raumte er energisch auf (9,2), falsche
Gsell lB9f.).

In Britannien wurde bis 84 gekampft (s. beim
J. 84 c); Agricola verliefi das Land, wie es heiBt,

heruhigt und gesichert (Tac. Agr. 40). Einer seiner
Nachfolger, Sallustius Lucullus, fiel als Opfer Do-
mitians (s. o. S. 2585). Hier wurde, wahrscbein-
lich im Zusammenhang mit dem Abzug der Legio
II Adiutrix unter Domitian, die Stelle eines iuri-
dicus provincial Britanniae geschaffen (CIL LTI

Anklagen beim Fiskus wurden strengbestraft ; denn
wer die Angeber nicht bestrafe, sporne sie an (Suet.

9, 3). Zu Anfang der Begierung nahm Domitian
keine Erbschaft an, wenn noch Kinder vorhanden
waren; ahnlich erklarte er ein Legat fur neu-
eintretende Senatoren fur ungiiltig (9, 2). Spater
allerdings, mit der Finanznot, kamen die Erb-

schaftserpressungen ; die eiDseitigste Bezeugung
einer Erbschaftserklarung fur Domitian geniigte

^960. v. Domaszewski Rh. Mus. XLM 1891, 60 zur Einziehung, die geringste Beschuldigung eines
5991T., vgl. Dessau Prosop. II 428 nr. 40 ; Gsell
140f. setzt die Neuerung unter Vespasian oder
Titus). Auch das Amt eines iuridicus per
Asturiam et Callaeoiam stammt nach einer Ver-
mutung v. Domaszewskis (Bh. Mus. XLV 1890,

10) aus Domitians Zeit, seit dem Abzug einer

der beiden spanischen Legionen (zum Aufstand des

Saturninus s. beim J. 89 8). Den Baebius Massa,

Majestatsverbrechens genflgte xur Konfiskation

(Suet. 12, 1. 2. Plin. paneg. 43, vgL Hirsch-
feld Verwaltungsb. 11 If.). Dadnrch waide die

Bechtslage in den letzten Jahren seinerBegierung

unsicher.

Von Domitian sind eine Beihe von lege* datae,

Edikten und Eeskripten bewagfe (vgl. Ha en el
Oorpus legum, bei den einzelnen Jahren). Von

25»y fiavius jc iavius aowv

Gesetzen Domitians sind die leges munietpales

von Salpensa und Malaga (s. beim J. 82 3) und die

Militarkonstitutionen (CEL HI p. 855ff. 1960ff.

Dessau 1995fT.) bekannt , die Lex Scantinia

<gegen die Knahenschandung, Suet. 8, 3) und

•die Lex Clodia (die seribae quaestorii durfen

teine Geschafte treiben, Suet. 9, 3) frischte er

auf. Diese Erneuerungen werden mit der Censur

^usammenhangen, die eine Beihe von Vorschriften

•zur Hebung der Sittlichkeit brachten (s, o. S. 2583),

so i. B. dafi liederliche Frauen erbunfahig wur-

den (Suet. 8, 3), dafi die dtiyns nicht vorge-

nommen werden durfte (vgl. 3. Sly). Ein Edikt er-

liefi er fiber den Weinbau (vgl. J. 92 /?). Ein Edikt

^zeigt Strenge gegen die Sklaven (Dig. XLVIII
3, 2, 1. 16, 16] vgl. auch Dig. XL 16, 1). Eiue

Epistula fiber die Stellung der ^Qeitxol wird Plin.

ad Trai 65. 66. 72 erwahnt. Von Eeskripten ist

bekannt das an die Falerienses (s. beim J. 82 y).

g) Finanzen. Zu Anfang der Begierung scheint

noch keine Finanznot bestanden zu haben, denn

•es zeigt sich bei Domitian noch keine Spur von

eupiditas und avaritia, oft aber Ziige von ab-

stimntia und liberaliias (Suet. 9, 1). Er selbst,

grofiartig veranlagt (vgl. o. S. 2582), verschwendete

in der crsten Zeit. Erbschaften nahm er anfangs

nicht an, wenn der Erblasser Kinder hatte. Die vor

mehr als funf Jahren anhangig gemachten Prozesse

wegen Schulden an das Aerar hob er auf (Suet.

9, 2). Dann trat Erschopfung ein: die Grunde

waren die Kostspieligkeit der Bauten, der Spiele

und des Heeres, dem der Sold erheht worden

war (vgl. J. 88/89 tj und S. 2590). Darauf suchte

Domitian zuerst am Heer zu sparen durch Ver-

minderung der Kopfzahl, doch das Heer wurde

niir geschwacht, die Finanzen nicht gebessert:

jetzt schritt er zu Giiterkonnskationen wegen ge-

ringfiigigen Majestatsbeleidigungen und zur Ein-

2iehung von angeblichen Erbschaften (Suet. 12.

Plin. pan. 43. 50. Tac. Agr. 43; vgl. Hirsch-
feld Klio II 1902, 52; Verwaltungsb. 2 Ill, 3).

Uber die Gelder des Aerars hat Domitian frei

verfugt (Frontin. de aquis II 118. Hirschfeld
Verwaltungsb. 2 14; vgl. 2751).

h) Heerwesen. Domitian besafi kriegerischen

Ehrgeiz (Vict. Caes. 11, 3): wie er als junger

Praetor durchaus nach Gallien und Germanien

und nach einigen Jahren den Parthern zu Hilfe

Ziehen wollte, so fuhrte er als Princeps so viel

Kriege, dafi er vier Triumphe und 22 Iraperator-

akklamationen zu feiern sich veranlaBt fuhlte.

Auch als Kaiser unternahm er einen Feldzug
gegen die Chatten ohne aufiere N5tigung (J. 83 y).

Wenn auch die Feldzuge Domitians an die Donau,
wenn man ihren nachsten Anlafi ins Auge fafit,

von ihro necessario (Suet. 6, 1), zur Herstellung der

rflmischen Waffenehre, unternommen wurden, so

war doch gewiB nnr das kriegerische Vordringen

-der Burner die Veranlassung der Gegenschlage.

Dabei ging eine Legion aicher, eine zweite wahr-

acheinlich nnter j es kann sich nur nm die V Alauda

nnd die XXI Bapai handeln (s. o. J. 85/7
fy.

Wenn
nun Domitian eine neue Le^ioD, die I Flavia Miner-

via (Dio LV 24) des niedergermanischen Heeres

<vgl. Bitterlinar W«»td. Ztschr. XH 1893, 203ff.

Gsell 158), emdttele, m wird man als Veran-

lassang eotweder Emits far den Untergang einer

Andern oder das giOdeie militlrische BedOrrais an-

nehmen mtissen. In ersterem Falle kann man das

J. 87 als Grundungsjahr ffir annehmbar halten

(vgl. Schilling De leg. Bom. I Min., Diss. Leip-

zig 1893), im anderen mit gr6fierer Wahrschein-

lichkeit 83, das Jahr des Beginns des Krieges

am Bhein, in dem die XXI Bapax zum oberger-

manischen Heere abging (s. beim J. 83) und im
niedergermanischen Heere einer neuen Legion

Platz lieB.

10 Domitian hatte stets zwei Praefecti praetorio

(Dio 15). An der im J. 88/89 ausgebrochenen

Militarrevolte des Antonius Saturninus waren auch

Offiziere beteiligt (Suet. 10, 5). Sie war die Ver-

anlassung von Auszeichnungen der treugebliebenen

niedergermanischen Truppenteile (sie bekamen den

Beinamen P(ia) Ffidelis), auch wohl D(omitiana),

vgl. beim J. 89 <5), ferner von FrohibitivmaBregeln

:

zwei Legionen durften nicht mehr zusammen
garnisonieren und die Soldaten nur noch eine

20 gewisse Summe bei der Fahnenkasse deponieren

(vgl. v. Premerstein Klio III 1903, 12f. und
beim J. 89). Die Soldaten suchte Domitian

(nach diesem Aufstand?) zu gewinnen, indem er

den Sold um drei Aurei erhGhte (Suet. 7. Zonar.

XI 19; vgl. v. Domaszewski Neue Heidelb.

Jahrb. 1901, 218ff.). Die MaBregel fuhrte zu

finanzieller Erschopfung, der Domitian durch Ver-

minderung der Tmppenzahl abzuhelfen suchte;

doch wurden dadurch die Schwierigkeiten mit

30 den Barbaren gesteigert (Suet. 12, 1). Er hatte

sich aber durch die SolderhOhung beim Heere

beliebt gemacht, was sich bei seinem Tode zeigte

(s. beim J. 96 y; vgl. Vict. Caes. 11, 9. 11). Die

Militarkonstitutionen (CIL III p. 855ff. 1960ff.

Dessau 1995ff.) tragen seit 90 nicht mehr die

Subskription in Capitolio, sondern post templum
dim Aug. ad Minervam (vgl. Dessau 1998, 6.

Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 81).

i) Bauten. Domitians ausgedehnte Bautatig-

40 keit war veranlaBt durch den grofien Brand vom
J. 80: plurima et amplissima opera resiituit;

er setzte aber nur seine Inschrift auf sie ohne

Erwalmnng der fruheren Bauherren (Suet. 5 ; vgl.

Vict Caes. 11, 4. Eutrop. VII 15, vgl. o. S. 2581).

Die Aufzahlung (vgl. uberhaupt Suet. 5. Chronogr.

v. 354, Chron. min. I 146 Mommsen) und Zu-

sammenstellung der Nachrichten iibcr Domitians

Bauten und ^Nachweise der Literatur iiber die

Uberreste am ausfuhrlichsten bei Gsell 90-119;

50 die Tempel auch bei Aust Die stadtrOmischen

Tempelgriindungen der Kaiserzeit, Progr. d. Kaiser-

Friedrich-Gymnasiums Frankfurt a. M. 1898 ; vgl.

auch die Topographien der Stadt Bom von Jor-

dan (13 von Hulsen bearbeitet) und Bichter.

Unter den wichtigsten Bestitutionen ist wiederum

die des Temp els des capitolinischen Iuppiter, im

J. 82 vollendet (s. beira J. 82£). An der Stelle,

wo im J. 69 das Haus des Tempelhuters ihn ge-

schiitzt hatte, hatte Domitian schon als Caesar

60 ein kleines Heiligtum zu Ehren des Iuppiter Con-

servator erbauen lassen, das er als Princeps durch

einen groBen, dem Iuppiter Gustos geweihten

Tempel ersetzte (tac. hist. Ill 74. Martial. VI

10, 3. Munzen vom J. 84: lovi Gonsermtori,

vom J. 86: Iuppiter Gustos bei Cohen, vgL
Gsell 94. Aust nr. 16. Jordan I 2, 50). Einen

grofien Palast auf dem Palatin lieB er sich von

dem Baumeister Babirins erbauen; vollendet wurde



er urn 92 (Stat. silv. I 1, S3f. Martial. VII 56,
vgl. Gsell 95. Jordan-Hulsen I 3, 87ff.;

JRekonstruktion in Ztschr. f. Gesch. d. Architektur
I, Heidelberg 1907, 116). Der palatinische Palast
des Augustus wurde, wie es scheint, einbezogen.
Von andern durch den Brand vom J. 80 zerstorten
Bauten wurden das templum Divi Augusti und
die Bibliothek restaurierfc und ein Minervaheilig-
tum angebaut (Plin. n. h. XII 94. Martial. IV
53, 1. XII 3, 7. Gsell 102—130. Aust nr. 18. lOstreng (VestaliimenprozeB s. beim J. 83rf 915)-
H til sen Forum 136ff. Jordan-Hulsen I 3, 811). --- ^-

, , • . ^ . ,
*" V*

Auch ron dem gegen Ende der Regierung er-

bauten sog. Stadium sind Ruinen erhalten (Gsell
99). Am Forum baute er den Tempel des Castor
wieder auf (Martial. IX 3, 11. Chronogr. v. 354 a.

a. 0. Gsell 101). Seit dem J. 87 wird dort der
Tempel des Vespasian und Titus erwalmt, der-
selbe, von dem noch drei Saulen stehen (Chronogr.
v. 354 a. a. O, Acta Arval. vom J. 87 [CIL VI _„„.™ _ _ _,„ „ ulliV B™wlucl,u« xosu
2165]. Gsell 102. Aust nr. 15. Jordan I 2, 20 ein, quinquennale eertamen (Suet. 4, 4); er selbst
192. 271. 366. 411. Hiilsen Forum 77). Ferner priisidierte. Das Fest hatte drei Teile : 1. Musische

Httlsen I 3, 4251) und die sog. Trophaen des Ma-
rius (Gsell 115. E. Maass TagesgOtter in Rom
u. d. Provinz. 64f. Durm Baukunat 475. Helbig
Fiihrer I* 2591 Jordan-Hulsen I 3

T
348ff.).

k) Sakralwesen und Spiele. Domitian war*
wie es scheint, religios; wenigstens empfahl er
sich zu Jahresanfang stets der Fortuna von Prae-
neste (Suet. 15, 2); er sah auch auf Innehaltung
der religiOsen Brauche und bestrafte tTbertretungen
streng (VestaliimenprozeB s. beim J. 83/?. 91,%
ein Grabmal, das einer seiner Freigelassenen fur
seinen Sohn aus Steinen, die fur den Tempel des
capitolinischen luppiter bestimmt waren, errichtet
hatte, liefi er Ton Soldaten zerstflren und die bei-
gesetzten Gebeine ins Meer werfen (Suet. 8, 5).
Sedan n errichtete Domitian eine Menge Tempel
(s. o. S. 25901) und stii'tete mehrere Collegien und
Spiele. Er richtete zu Ehren des luppiter Capi-
tolinus ein alle fiinf Jahre wiederkehrendes Fest

- — ,--- --- 7).

liefi er die Curie erneuern (senaium Chronogr.
v. 354 a. a. 0. Gsell 103, 4. Jordan I 1, 2581)
und wahrscheinlich auch das daneben gelegene
Chalcidicum oder Atrium Minervae (Gsell 103;
vgl. Hiilsen Forum Rom. 99). Auf dem Forum
liefi der Senat eine grofie Bronzestatue errichten
(s. beim J. 91^). Erst unter Nerva wurde das
von Doraitian (schon 86 oder fruher) begonnene,

priisio ..

Wettkampfe, namlich prosa oratione (vgl. Suet.
13, 1) graeee et latine, ferner Auftreten von citka-
roedi (sich selbst begleitenden Sangern), choro-
eitkaristae (Chdre mit Zitherbegleitung) und psilo-
eitharistae (Spieler ohne Gesang) ; 2. Wettrennen
zu Pferde ; 3. Leibesubungen (im Stadium liefen
auch Jungfrauen). Dem luppiter weihte Domitian
auch einen Lorbeerkranz nach dem Sarmatenkrieg

nach jenem benannte Forum geweiht, gleichzeitig 30 (s. beim J. 92); das Bild des luppiter, der Iuno
mit dem von Domitian dort begonnenen Tempel
der Minerva (Suet, 5. Martial. I 2, 8. Stat. silv.

IV 1, 14. 3, 9f. 9, 15. Eutrop. VII 23, 5. Gsell
105. Aust nr. 21. Jordan I 2, 449ff,). Der
Titusbogen entstand unter Domitian (s. J. 81 y
und u. S. 27221), das Flavische Amphitheater,
schon 80 geweiht, fand erst unter ihm seine Voll-
endung (Chronogr. v. 354 a. a. 0. Gsell 108.
Jordan- Hiilsen I 3, 283). Daneben wnrden

und Minerva trig er auf seinem Diadem (Suet. 4,

4); er baute einen Tempel fur luppiter Custos.
auf dem Capitol (vgl. unter i). Ferner stiftete er

die Quinquatria Minervae, quam supersUtiose
colebat (Suet. 15, 3). Zu diesem Zwecke grtindete
er ein Collegium, dessen durchs Los gewahlter
Magister die Spiele zu veranstalten hatte. Sie
umfafiten Jagdfeste, Schauspiele und Wettkampfe
von Dichtern und Eednern. Zum Kultus seiner-. ' -—-'/• — -~~— tt«.i^.w. 'uu ^'vnv.1,111 vtinj. J.ILUIICJU, £J«.1JJ 11.UJ1.11Q DC1UCX

Gladiatorenschulen und wahrscheinlich das sum- 40 Familie baute er das templum gentis Flaviae anmum ohoragium erbaut (Chronogr. v. 354 a. a. 0.

;

' "" -. -

vgl. S. 2592. Gsell 108, 6. 109, 1). Die Voll-
endung oder Wiederherstellung der meta sudans,
einer Wasserkunst, riihrt auch von ihm her (Chro-
nogr. a. a. 0., vgl. Cohen Tite 400. Gsell 109.
Jordan- Hiilsen I 3, 241), ebenso die Vollendung
der Titusthermen (Chronogr. a. a. O. Gsell 109.
Jordan-Hulsen I 3, 307ff.).

Grofi war die Bautatigkeit Domitians auf dem
Marsfelde

:
es entstand oder wurde vollendet der 50 und fast der Wirklichkeit gleichkommende Nau-

Isis- und Serapistempel (Chronogr. a. a. O. [eben-
so zum folgenden]. Eutrop. VII 23. Hieron. zum
J. 2105. Gsell 110, Jordan- Hiilsen I 3, 568),
der Tempel der Minerva Chalcidica (Chronogr. und
Hieron. a. a. O. Gsell 111. Aust nr. 26. Jor-
dan-Hulsen I 3, 573), ein Divorum porticus
(Gsell 112. Aust nr. 25. Jordan-Hulsen 564.
Kornemann Klio I 117). ein Odeum und ein
Stadium (Gsell 112. Jordan-Hulsen I 3, 594.

seiner Geburtsstatte und liefi die Priester, die
Sodales Flaviales, ein Diadem mit Bildern des
luppiter, der Iuno, der Minerva und seiner selbst

tragen (Suet. 1,1. 4. 5; uber den im Kaiserkult
hervortretenden EinfluiS des Orients vgLKorne-
mann Klio I 115). Er liefi auch die ludi
saeculares begehen (s. beim J. 88 y).

Domitian feierte spectacula assidue magni-
flea et sumptuosa im Amphitheater, im Circus
nnd fast, fl^r WirklipTilrpi^ oplpi^TilrnTrcmpTiHo "Man.

machien auf einem von ihm angelegten See am
Tiber; er selbst Melt bei dem groliten Regen ana
(Suet. 4, 2). Die munera legte er wieder den
designierten Quaestoren auf (vgl. Vo lime r Stat,

silv. S. 253. Hirschfeld Verwaltungsb.2 286).

Im Circus nahm er Partei fiir die Myrmillonen
(Suet. 10, 1. Plin. pan. 33, 3). AuBer dem Stadium,
dem Odeum und einer Naumachie erbaute er vier

Gladiatorenschulen, vielleicht auch das summum
592), sodann nach der Euckkehr von einem Feld- 60 choragium (s. S. 2591). Fur die Circusspiele fugte
zug ein Tempel der Fortuna Eedus (G s e 1 1 113. er zu den vier alteren Parteifarben zwei neue
Aust nr. 20. Jordan-Hulsen I 3, 501). Auch " - -- - - - -

das Pantheon wurde wiederhergestellt (Gsell 111.
Jordan-Hulsen I 3, 581ff.). Aus anderen Ge-
genden der Stadt seien genannt das templum
gentis Flaviae (Suet. 1. Martial. IX 1, 8. '6, 12.
20. 34. Stat. silv. IV 3, 18f. V 1, 240. Voll-
mer 449. Gsell 114. Aust nr. 22. Jordan-

hinzu, die goldene und die purpnrne (Suet. 7j,

die aber Domitian nicht uberdanert za haben
scheinen (Marquardt St-V. Ill 518, 4). Beim
septimontiale sacrum liefi er alle FestteUnehrner

bewirten (Suet. 4, 5). Die Anordnung der Plitae
wurde von ihm neu eingeachftrft (Suet. 8, 3.
Martial. V 8. 14. 25. 27). pie Pantomimen ver-

6QVQ Jt lavius

bannte er von den effentlichen Btthnen (Suet,

7, 1; wegen Theatertumulten ? vgl. Friedlan-
derne 4761).

V. PersOnliches,
a) Aufieres. Domitians Gestalt war hoch,

seine Augen grofi, aber kurzsichtig, sein Gesicht
war immer wie von der Rote der Schuchternheit
bedeckt, auf die er eitel war (Suet. 19. Tac.

hist. IV 40; Agr. 45; iibertrieben Stat. silv. IV
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musischer Agone sind mit dieser Neigung ver-
knftpft. Nach seinem Eegierungsantritt scheint die
Freude am Studium ganz zuruckgetreten zu sein;

bezeichnend ist, dafi die Tagebucher und die Ge-
schichte des Tiberius seine einzige Lekture waren
(Suet. 20). Er liefi aber die im I. 80 verbrannten
Bibliotheken mit groBen Kosten und Mfihen er-

ganzen ; selbst nach Alexandria schickte er Leute
zum Abschreiben von Biichern. Doch warfen ihm

2, 40ff.); nur einmal wird, einer vielleicht nur 1 seine Gcgner vor, er habe stttdia fori et eivilium
rhetorischen Ausschmuckung zuliebe, ihm Blasse

uachgesagt (Plin. pan. 88). In seiner Jugend war
er gut in der Haltung und schon bis auf die zu

kurzen FQBe. Sp liter hatte er eine Glatze (was

ihm sehr empfindlich war , wenn er sich auch
philosophisch daruber in einer Schrift zu trosten

suchte: Suet. 18; daher ^ero calvus Iuven. 4, 38.

137. Auson. Caes. 17; die Glatze sieht man
auch auf den Miinzen) , zu dicken Bauch und
infolgc einer Krankheit abgemagerte Schenkel20
(Suet. 18).

Dcnkmaler von ihm waren unter seiner Re-
gierung haufig (Dio 8. Suet, 13, vgl. auch 4),

verfielen aber wohl meist der damnaiio memo-
riae (s. beim J. 96). Nur eine Statue soil noch
zur Zeit des Prokop (hist, arc an. 8 p. 55 Dind.)

in Rom gestanden haben. Die Munzen zeigen
ihn dem Vater und Bruder sehr ahnlich, doch ist

sein Gesicht weniger fleischig, daher ausgepragter

artimn decus zum Schweigen gebracht (Tac.

Agr. 39). Briefe, Edikte und Reden licB er sich

von seinen Gehilfen aufsetzen. Er konnte gut
sprechen (Suet. 20; vgl. Tac. hist. IV 40) und
mit Witz plaudern, und zwar, wie es scheint, etwas
ironisch. Die Ftirsten erklarte er fiir die ungliick-

lichsten, denen man die Entdeckung von Ver-
schwOrungen erst nach ihrer Ermordung glaube
(Suet, 20).

d) Charaktereigenschaften. Die Nachrichten
uber Domitian lassen die Entwicklung seines

Charakters ahnen, doch sind sie zu durftig, urn
den Schleier von seiner PersOnlichkeit ganzlich
zu heben.

Domitian scheint in Verwahrlosung aufge-

wachsen zu sein, wenigstens in sittlicher (Suet. 1),

was wohl mit dem Vermogensverfall Vespasians
und seiner und des Titus langer Abwesenheit
in Zusammenhang gebracht werden darl Als

als das des Titus; einen eigenartigen stolzen ZugSOer plotzlich mit 19 Jahren Caesar und Stellver-
gibt ihm die aufgeworfene Oberlippe (vgl. Ber-
noulli Rom. Ikonogr. II 52ff.; Miinztafel II 91
Hunterian Collection pi. LXXXVI 6; einige Miin-

zen auch bei Cohen abgcbildet). Die erhaltenen,

wahrschemlich Domitian darstellenden Denkmaler
s. bei Bernoulli a. a. 0. 55ff. Am bekanntesten
ist die Panzerstatue im Vatikan (Helbig Fiihrer

12 35. Bernoulli Taf. XIX), die vollig dem

treter des Princeps wurde, mifibrauchte er seine

Stellung: er verfiihrte Frauen und entfiihrte die

Domitia, er benahrn sich ganz wie ein avro-
xqoltcoq, vergab leichtsinnig Amter, zwanzig an
einem Tag (Mucian war wohl ein guter Lehr-
meister), unternahm einen unnotigen Feldzug und
hatte hochstrebende Plane, wobei cr miBgunstig
auf des Titus Ruhm schielte (Suet, If. Dio LXVI

Flavischen Familientypus und dem aus den Schrift- 2. Tac. hist. IV 2. 39. 51; Agr. 7). Dieser
stellern gewonnenen Bilde entspricht. Ein gut 40 Leidenschaft und diesem Ehrgeiz folgte die De-
gearbeiteter Portratkopf aus Rom Bernoulli miitigung von seiten Vespasians (auch Cerialis
Taf. XVIII. Brunn-Arndt Portrats 735.

b) Sitten. Domitian war bequem; er brauchte
selbst im Felde meist eine Sanfte. Er war ein

hervorragender Pfeilschutze; ausschlicfilich pfiegte

er diese Ubung und zwar in der mit Vorliebe
von ihm bewohnten albanischen Villa (Suet, 19;
uber die andern Villen Domitians vgl. Hirsch-
feld Klio II 1902, 661). Er spielte morgens

halt ihn fur nana pueriiiter eupientem Tac. hist.

IV 86); diese fxihrte zu der Verbitterung gegen
Titus (der bei Vespasians Tod das Testament
unterschlagen haben sollte; Vespasian und Titus

batten ihm bei seinem Regierungsantritt das
imperium nur zuriickgegeben : Suet. 13. Martial.
IX 101, 15. Quint. X 1,91) und zu einer schein-

baren MaBigung (Tac. hist. IV 86 shnpUeitas und
gern, badete gegen Mittag, aB dann viel; abends 50 modestia) : er trieb in der Zuriickgezogenheit der
genoB er aber nur einen Apfel und etwas Wein. *

11 '' :" i,--L -
-
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Oft gab er grofie und reichliche Tafel, entfernte
sich aber gegen Abend, wohnte keinem Trink-
gelage bei, sondern ging einsam spazieren. So
war also seine Lebensweise im ganzen mafiig
(Suet. 21. Plin. pan. 49. Martial. IV 8, 10). Er
war aber von heiBer Leidenschaft gegen das weib-
liche Geschlecht erfttllt und in diesem Punkte
ausschweifend fSuet. 22; libidines Vict. Caes. 11, 2.

Albaner Villa faute de mieux Dichtkunst, aber
auch sonderbare Dinge. Er vergniigte sich damit,
Fliegen aufzuspieBeu : die Geschichte tritt in den
Einzelheiten zu bestimmt auf (am ausfiihrlichsten

Suet. 3. Vict. Caes. 11, 5), um als Anekdote bei-

scite geschoben zu werden ; sie ist aber gerade fiir

den grausamen Zug seines Wesens charakteristisch

I'Aur. Vict. a. a. 0. deutet sie wohl richtig als

sadistisch). Und doch hatte er auch selbst gegen-
Eutrop. VII 15; uber sein Verhaltnis zu Domitia 60 iiber dem Schlachten der Tiere sentimentale An-
und Iulia s. S. 2549 und z. J. 83-84 /?. 88/89 i?).

c) Geistige Interessen. Als Caesar hatte er

offenbar passive und aktive Freude an der Dicht-
kunst, wenn man sein Verhalten auch als Ver-
stellnng bezeichnete. Neigung zur griechischen
Bildung zeigen seine Homerzitate (Suet. 9. 12. 18),

auch dafi er Archon von Athen wurde (o. S. 2587).
Seine Verehruog fur Minerva and die Einrichtung

Pauly-WisBowa VI

wandlungen (Suet. 9, 1). Der wieder erwachende
Ehrgeiz wurde von Vespasian zuruckgedammt, als

Domitian zu den Parthern reisen wollte, erschien

wieder bei Vespasians Tod in dem Gedanken, die

Soldaten fur sich za gewinnen. Der verbitterte

HaB gegen Titus zeigt sich in dessen Sterbe-

stunde und in Domitians Reden nnd Edikten nach
dessen Tod (Suet. 2, Dio LXVI 2. 3. 9. 10. 26).
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Die hervorstechenden Zuge des SelbstbewuBt-
seins, des EbrgeiZes, des MiBfcrauens (Dio 1. Plm.
paneg. 49) und der Zuriickhaltung, auch noch eine
Zeitlang das Unausgeglichene des Charakters
(Suet. 3, 2} behalt Domitian als Piinceps. An
erster Stelle ist fur Domitian wohl sein leiden-
schaffclicher Ehrgeiz und sein souveranes Selbst-
gefiihl {immodieus, confidens Suet. 12, 3) be-
zeichnend, durch das er sicli zum Monarcben be-

sollte (Suet. 11, 1; vor dem Todesurteil eine prae*
fatio elementiae: 11, 2; vgl. die ,Totenfeier'
Dio 9). Die Verhaltnisse konnten ibn bezwingen;
urspriingUch war er auch freigebig veranlagt
(Suet. 9f.), doeh die Finanznot zwang ihn zur
eupiditas; damit hatte er zugleich eine Waffe
gegen die fanatischen Eepublikaner (vgl. Suet.
3, 2. 10, 1. 12. Plin. pan. 50J.

Feldherrntiichtigkeit wird Domitian wohl nicht
stimmt fuhlte und durch das er den Eonflikt mit 10 mit Eecht abgesproehen (Tac Agr. 39). Als Herr-.i^ «™-kiii,n «,-Mi,„„ o^. *„- o._-l_ i-.v.^n.^.

gcher war rjomitian ein Mann yon Xatkraft (ne-
que adeo iners domi bellique Vict. Caes. 11, 3):
seine Initiative zeigen die Neuerungen (Suet. 7),
die Kriege (6), die Eechtsprechung (7), ferner
die Dbernahme der Censnr, in der er sich als
corrector morum betatigt (s. o. S. 25S2f.). Seine
Macbt iiber die Menschen zeigt der Zwang, den
er mit Erfolg auf die Verwaltungsbeamten aus-
iibte, sodaB sie auch gegen ihre Anlage mafiig

der republikaniachen Seite des Senats herbeifuhrte
(s. daruber oben S. 2581ff.). Domitian war aber
auch empfindlich (daher auch eifersiichtig auf
groGe Begabungen, Tac. Agr. 41 ; vgl. Plin. pan.
14. 18; ep. VIII 14, 7); er hatte ein lebhaftes Ge-
fuhl der Ungewifiheit seiner Stellung, das er immer
mehr in brutalem Niederschlagen der Gegner weg-
s chaffen wollte {quantum eoniectare licet, super
ingenii naturam . . metu saevus Suet. 3, 2 ; vgl." - "~ .-™__. .,, - , , a ~. -*,„„, u„^„„ "*>- ».«^± g^g^ji mic .milage mauitr
Vict. Caes. 11, 7). Wenn auch die Anlasse zu20und gerecht sein niuflten {Suet. 8, 2); aber auch
den Hinrichtungen im allgemeinen als geringfiigig

hingestellt werden, so sagt Sueton bci den drei

molitores rerum novarum andrerseits auch nicht,

daB die Ansicht Domitians unrichtig war: ge-
wiB lag fur den urn seine Herrscherstellung
kampfenden Domitian oft, wenn nicht gar immer.
das Gefiihl vor, in Notwehr zu handeln (vgl. seinen
Ausspruch iiber Verschworungen [o, S. 2594] ; die

d-etecta seelera nefariorium, vor allem die Militar-

revolte des Saturnin waren ernst genug). Die 30 als Caesar, Suet. 12, 3).

der Senat als solcher wagte nicht, sich gegen
ihn aufzulehnen (Suet. 11, 2). Seine Art hat
unleugbar etwas GroBziigiges, selbst wenn es
egoistische Herrschsucht war, die ihn zu dem
scharfen Regiment brachte, und nicht etwa die
Erkenntnis von der Notwendigkeit, den Kompro-
miB des Augustus, die Dyarchie des Princeps
und Senats, durch einheitliche Staatsleitung ab-
zuIOsen (ovx dya&dv jzoXvxoiQaviv) zitierte er schon

Eeizbarkeit Domitians steigerte sich abnorm in

den letzten Eegierungsjahren; er scheint geradezu
von Verfolgungswahn befallen gewesen zu sein

(s. J. 94/95/?; schon Titus gegeniiber? Suet 2,

3). Dabei kann auch sein ausschweifendes Liebes-
leben zerrflttend eingewirkt haben (s. o. S. 2593). Im
Anfange seiner Begierung wurde diese Eeizbarkeit
im Gleichgewicht gehalten durch das Bestreben,
das Beste zu Ieisten (Suet. 9, 1) ; er hatte Gefuhl

Die naturgemaB von Domitians letzter Zeit
beeinfluBte Bilanz seiner Eegierung lautet in der
Uberlieferung ungunstig (auch bei Suet. 23, 3;
vgl. Vesp. 1,1; die Bitterkeit der letzten Zeit bei
Tac. Agr. 1—3 ; malus princeps 42 ; velut uno
ietu rempublicam exhausit 44 j immanissima
belua- Plin. paneg. 48; Hafi zog er sich zu, ut
merita et patris et fratris abolerent Eutrop. VII
15). Aber dies Urteil ist eben von der Gegen-

far Ordnung in der Verwaltung des Staats, in der 40 partei diktiert, die unter ihm urn ihr Dasein rang.
Eechtspfiege und in den Sitten der Burger (s. o.

S. 2582ff.). Mit diesem Gerechtigkeitssinn (auf der
1'olter erpreBte Aussage war ihm gleichgultig, Suet.

8, 4; er nahm anfangs keine Erbschaften an, wenn
Kinder da waren, 9, 2; den im Agon siegenden Pal-
furnius Sura lieii er trotz aller Bitten des Volks
nicht wieder in den Senat, 13, 1) verband er ur-

sprflnglich Milde (primo elementiam simulans
Vict. Caes. 11, 2) j doch spatcr ist damit eine kiihle

Domitian hat den HaB ebensowenig verdient wie
Tiberius (mit dem wie mit Nero und Caligula ihn
Eutrop. VII 15 vergleicht). Er wollte das Beste;
seine Anlagen und sein Temperament brachten
ihn zum Kampf fur die Monarchie gegen die ari-

stokratische Republik. Sein Ungliick war, dafi die

Zeit fiir die endgiiltige Entscheidung noch lange
nicht reif war. [Weynand.]

78) (T. Flavius) Domitianus, ein Sohn des
und manchrnal erbarmungslose Durchfuhrung des 50 Consuls Flavius Clemens (Suet. Dom. 15) und
fur richtig Erachteten verkniipft (vgl. Vestalinnen
und Senatorenprozesse ; Geoeine, die in einem
Grabmal aus entwendeten Tempelsteinen geboigen
sind, werden ins Meer geworfen, Suet. 8, 5).

Grausamkeit beweist wie die FLIegenspiefierei
z. B. die Hinrichtung eines dem Paris, dem Ver-
fuhrer der Domitia, ahnlichen Knaben (Suet. 10,

1), ferner die Folterungen nach dem Burgerkriege
(10, 5). Domitian war offenbar zielbewuBt und

der Fiavia Domitilla, der Tochter von Domitians
Schwester (sie wird zwar nicht als seine Mutter
genannt, doch nennt ihn Quintilian inst. or. IV
pr. 2 den Enkel von Domitians Schwester und
nach Dio ep. LXVII 14, 1 hiefi die Gemahlin
des Clemens Plavia Domitilla ; vgl. auch Nr. 62
und 227). Seinen fruheren Namen kennen wir
nicht; den Namen Domitianus erhielt er erst,

ab3 er gleich seinem Bruder von Domitian znm
lieii eich nicht leicnt auf Kompromisse ein. Er 60 Thronfolgerbestimmt wurde (wahrscheinlich durch
handelte temperamentroll (praeeeps in iram Tac.
Agr. 42. Dio 1), doch konnte er auch kuhlen Er-
wagungen Eaum geben nnd den Moment, der
ihm far eine Handlung passend schien, abwarten
(eallidae inopinataeqw saemtiae Suet. 11, 1;
vgl. Dio 1. Tac. Agr. 39 j paratus simtdatione
42). Seine Opfer qualte er geradezu ; er lud den
zur Tafel, der am andern Tag bingerichtet werden

Adoption, vgl. Mom m sen St.-R. lis 1137£);
dies geschah noch vor dem Consulat ihres Vaters
(95 n. Chr.); doch waren beide Knaben auch in
diesem Jahre noch unmundig, Suet, a, a. O. Auf
diesen Akt sind wahrscheinlich des Statins Worte
(silv, IV 3, 18f.) gemfinrt: qui (sc Domitianus

)

genti patriae futura semper saneit htmma, vgl.

Ziehen Jahrb. f. klasa. Phil. CUH (1896) ISlf.
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3SH dem Unterricht dieser Prinzen wurde Quin-
tilian betraut, Quintil. a. a. O. ; vgl. Auson. gra-
tiar. act. (VIII) 7, 81. Durch die nach der Er-
raordung Domitians erfolgte Beszisaion aller seiner
Akte wurde naturlich auch die Thronfolge dieser
Flavischen Knaben, wenn sie noch am Leben waren,
hinfallig.

79) M. Flfavws), (tribu) Quir(inq), Dru-
sianus, v(tr) em(inentissimus) , daher entweder

(496—523) erbauten Thermen von Aliaiias (Eiese
179ff. Baehrens 334ff.; der Ortsname, belegt
bei Florentinus, Riese 289. Baehrens 427 v. 20,
ist erstarrter Akkusativ, vgl. W. Schulze Lat.
Eigennamen 4, 3. Konjetzny. Arch, f. Lexikogr.
XV 328f. ; im Titel hat F. den Genetiv Alia-
narum). Andere Identifizierungsversuche sind
mifilungen: wenn bei Burmann Anthol. I 481
an den magister Felix orator urbis Romae der

Praefectus praetorio oder Praefectus vigilum (vgl. 10 Horazsubskriptionen gedacht ist, so ist dieser
TTW^-hfol^ tr„;„«.K-i,» i^™„i+, „i.„™^_a doch woM vielmelir mit dem Securus Memor

Felix rhetor urbis Romae der Subskription im
Martianus Capella zu vereinigen (O. Jahn Ber.
Leipz. Ges. d. W. 1851, 351); den Identifizie-

rungsversuch des Adressaten mit dem Victorianus
der Liviussubskriptionen schlieBt schon die rich-

tige Lesung des Namens aus. Das Ziel der po-
stulate ist (v. 40) dericus ut fiam (vgl. v. 30
eeelesiae speetans dona venire <mea); auch hier

20 sind Spekulationen wie die bei Burmann vor-
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455f.), wenn nicht etwa v(ir) efgregiae) m(emo-
riaej aufzulCsen ist; er ist der Vater der Aelia
Fiavia Drusiana, CIL VI 1414. Vermutlich ist

•er auch der Flavius Drusianus, der Gatte der
Virbiana, die im J. 204 n. Chr. an den Fest-
lichkeiten der Sakularspiele teilnahm, CDL VI
32329, und die unter den Frauen von Bittern
als erste genannt ist; Groag Wien. Stud. XXII
147.

^
[Stein.]

80) Fla(vius) Dryantianus, 6 fcgdztarog avv~
xlvjTtxos, attischer Ephebe zwischen 212 und
221/2 n. Chr. (IG III 1177, vgl. Dittenbergers
Anna.), anscheinend identisch mit dem gleich-
zeitigen Epheben Agvavriavog KalhaloxQov Ma-
ga&coptos (ebd. 757). Er durfte mit den Claudii
Dryantiani aus Patara (vgl. o. Bd. Ill S. 2672f.
Suppl. I S. 319 Nr. 141) verwandt gewesen
sein. [Groag.]

getragenen, die Arianer hatten dem F. ein Kirchen-
amt vorenthalten wollen, das ihm nun Victori-

nianus verschaffen solle, obne jeden Anhalt. For-
mell sind die Gedichte im ganzen nicht iibel

;
pro-

sodische Fehler finden sich nur in der postulatio
(eeelesia, s. o. ; stolidus v. 4, maeroris v. 17). Die
fiinf Gedichte auf die Thermen (drei in Distichen,
zwei in Hesametern) haben je 12 Verse; im letzten

o-wm.-n, . t, . - — haben die Verse je 37 Buchstaben und ergeben als
81) (1.) Flavius Eannus (der Gentilname blofi 30 Akro-, Meso-und Telestichon Thrasamundus eunta

im Titel von Statius silv. Ill 4), Freigelassener innovat vota serenam. Samtliche Pentameter
nomibana fatflt «ilv ttt ™\ ™* k.; Mnarm schliefien mit einer Ausnahme auf zweisilbige

Worte. Anklange an altere Poesie fehlen nicht
(postul. 29 o) Verg. Aen. VI 266). Die TJbeTeinstim-
mung von postul. 31ff. mit Ovid, trist. II 159ft.

kann beim Mangel an w6rtlichen Entsprechungen
auf die Ehetorenschule zuriickgefuhrt werden; da-

gegen sind v. 36f. fast identisch mit v. 4 und 3
, , . „ eines andern Gedichts derselben Anthologie (Eiese

stadt sein Haar m kostbarem GefaBe und einen40S. 183. Biihrens S, 338), ohne dafi iiber den
wertvollen Spiegel als Opfer schickte, beauftragte Verfasser dieses Gedichts oder die Prioritat etwas
-er Statius, dies poetisch zu verherrlichen. Dieses

' "
' ' '

Auftrages entledigt sich Statius in III 4 (urn
das J. 93 n. Chr., vgl. Fried Ian der Sitten-

Domitians (Stat. silv. Ill pr.) und bei diesem
sehr beliebt (Dio ep. LXVII 2, 3), so daB sich
Statius und Martial um seine Gunst bemuhten.
Er stammte aus Pergamum (Stat. a. a. O. v. 12f.
23. 67. Mart. IX 17, 4), war Eunuch (Dio a.

a. O.) und wurde von Domitian als Mundschenk
verwendet (Stat. a. a. O. v. 60f. Mart. IX 36,
12). Als er dem Asklepiosheiligtum seiner Vater-

gesch. 1116 477). Dasselbe tut Martial in ver-

schiedenen Gedichten (IX 16. 17. 36); seinen
Namen nennt und besingt er (s(l)aQtv6g — der
Fruhlingsgleiche) IX 11; in 12 und 13 sowie in
-den andern Gedichten umschreibt cr ihn. Das
Gedicht des Statius erwahnt Apoll. Sid. carm. 50 2773 = Cagnat IGE III 933 = Dittenberger

auszumachen wiire. Die Anlage des ganzen (,Als

man noch . . ., da handelte man so und so; jetzt

geschieht wenigstens Ahnliches') erinnert einiger-

mafien an manche Einleitungsgedichtc Claudians.

[Skutsch.]

85) C. Flavius Figulus
, Quaestor von Cypern

im J. 29 n. Chr. (Inschrift aus Lapethos, datiert

vom 16. Nov. d. J., Lebas-Waddington III
nnnc, r\ i inn m non n • , , >

XXII ep. 6.

82) Flavius Eudaemon, 6 xQ&rioxog sjiitoojtoq

{= egregius procurator), erteilt dem Strategen
des oxyrhynchitischen Gaues einen Auftrag, Pap.
Fior. I 83. Aus dem 3. oder 4. Jhdt. n. Chr.

83) Fl(avius) Eugenetor, Procurator der Pro-
vinz Thracia, IGE I 822 (Coela). Da die Zeit
nicht angegeben ist, lafit sich auch nicht be-
stimmt sagen, ob er Praesidialprocurator oder nur
Finanzverwalter war. [Stein.]

84) Flavius Felix vir elarissimus ist Ver-
fasser einer postulatio honoris aput Victorinia-
num virum inlustrem et primiscrinzarium in
20 Distichen, die in der Anthologie des Cod.
Salmasianus erhalten ist (Riese I a 209ff. Baeh-
rens PLM IV 356). Er ist gewiB identisch mit
Felix v. cl., dem Verfasser von fftnf Gedichten
*uf die von dem VandalenkOnig Thrasamund

Or. gr. II 583 : exi . . . Faiov <&).afiiov &iylav
rajuia-, Cesnola Cyprus 1877, 419 las &qkov).

[Groag.]

86) Flavius Fimbria, Bruder von Nr. 88, Legat
des C. Norbanus im Sullanischen Burgerkriege,
672 = 82 von P. Albinovanus bei einem Gastmahl
verraterisch ermordet (Appian. bell. civ. I 421).

87) C. Flavius Fimbria brachte es als Homo
novus trotz starken Widerstandes, u. a. trotz ver-

60 geblicher Bewerbung um die Aedilitat, nach der

Bekleidung des Volkstribunats zu der hOchsten

Wurde im Staate (Cic. Verr. V 181; Plane. 12.

52), indem er 650 = 104 das Consulat mit C.

Marius zusammen fuhrte ([C. Fljavio O. f. CIL
I 568 = X 3780 — Dessau 3341. Chronogr.
Idat. Chron. Pasch. Obseq. 43 [falsch (7. Flacco
Ed. princ.]. Cassiod. Ascon. CorneL p. 69, 18.

72, 8). Wohl nach dem Conaulat uad nach Ver-
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waltung eineT Provinz wurde er wegen Erpres-

sungen von M. Gratidius angeklagt und trotz des

belastenden Zeugnisses des M. Aemilius Scaurus
freigesprochen (Cic. Font. 24, vgl. 26; Brut. 168.

Tal. Max. VIII 5, 2). Beim Aufstande des Sa-

turninus 654 = 100 gehorte er zu den Consu-

laren, die sich bewaffnet zam Kampf gegen die

Emporung stellten (Cic. Bab. perd. 21). Einen

weisen Ausspruch, mit dem F. die Entscheidung

in einem Frozesse als Richter nach seinem Con-

sulat ablehnte, will Cicero als Knabe von seinem

Vater erfahren baben (off. Ill 77; daraus Val.

Max. VII 2, 4 mit falschem Praenomen L. Fim-
bria), wie er auch dam als die Reden des F. ge-

lesen hat, die spiiter kaum mehr aufzufmden warcn

(Brut. 129). Im J. 663 = 91 war F. schon tot

(Cic. de or. II 91). Er war ein Matin von tiich-

tiger Gesinnung (animi satis magni et consilii

Cic. Plane. 12; diligentia et virtute animi at-

que vita bonus auctor in se?iatu Brut. 129), als

Eedner raehr auf Leidenschaftlichkeit als auf Form-
vollendung bedacht (Cic. de or. II 91; Brut. 129),

im btirgerlichen Recbt nicbt unbewandert (Cic.

Brut. 129). Die Erganzung seines Namens raifog

$>Xaov]io$ Tatov vio; Ms[v]r}via in dem Senats-

consnlt von Adramytteion als zweiter Urkunds-

zeuge (Willems Le senat de la rep. rom. I 700,

vgl. Viereck Sermo Graecus 23 nr. XV Z. 10)

1st nicbt ganz sicher.

88) C. Flavins Fimbria, wahrscheinlich Sobn
von Nr. 87, stand im Marianiscben Burgcrkriege

auf sciten des Marius und Cinna (Marianorum
sederunt safeties Oros. VI 2, 9 ; saevissimus,

quippe Cinnae safeties Auct. de vir, ill. 70, 1)

und schloB in Cinnas Namen 667 = 87 dasBiind-

nis mit den Samniten unter den vom Senat ab-

gelehnten Bedingungen ab (Licinian. 27 Bonn.
= 21 Flemisch.). Bei der Einnabme Roms durch

die Marianer ist F. in nicht naher bestimmbarer

Weise feindlich zusammengetroifen mit P. Lici-

nius Crassus Dives und seinen Siihnen, wobei der

Vater und der eine Sobn ihren Untergang fanden,

wahrend sich M. Crassus, der spatere Triumvir,

retten konnte (Liv. ep. LXXX; abweicbend und

nicbt sicber zu erganzen Licinian. 29 Bonn. =
23f. Flemisch; vgl. die Bezeicbnung des F. als

aequalis et inimicus des M. Crassus Cic. Brut.

233). Auch die Briider C und L. Caesar wurden

nach dem Einzug der Demokraten in die Stadt

in ihren Wohnungen durch F. ermordet (Flor.

II 9, 14. Augustin. civ. dei III 27; bei beiden

der Text verderbt); gegen den Oberpontifex Q.

Scaevola unternahm er bei dem Leichenbegangnis

des Marius Ende Januar 668 = 86 eiuen Mord-
versuch und drohte nach dessen MiBlingen mit

furchtbarem Hohne, den Scaevola anklagen zu

wollen, weil er nicht still gehalten habe (Cic.

Rose. Am. 33, vgl. 34. Val. Max. IX 11, 2). Als

der Nachfolger des Marius im CoDSulat L. Va-

lerius Flaccus von Cinna zum Kriege gegen Mi-

thridates nach dem Osten gesandt wurde, be-

gleitete ihn F. als Legat (so Liv. ep. LXXXIL
Oros. VI 2, 9. Auct. de vir. ill 70, 1. Dio frg.

101, 1; dagegen praefectus equiium Veil. II

24, 1 und lauias Strab. XIH 594). Schon wah-
rend des Marsches bis zum Bosporus kam es viel-

fach zu Ausschreitongen der Soldaten, zu Un-
zurriedenheit mit der Harte, durch die der Consul

ihnen entgegentrat , mit seiner Habsucht, mit
seiner militarischen Unfahigkeit," ferner zu Kon-
flikten zwischen dem Consul und dem Legaten,.

der ihn an Beliebtheit beim Heere weit iibertraf

;

in Byzanz und Chalkedon brach aus kleinem An-
lafi der Zwist von neuem und heftiger aus; F.,.

von seinem Vorgesetzten entlassen, brachte die

Soldaten auf seine Seite, stellte sich an ihre

Spitze und verfolgte Flaccus bis Nikomedia, wo>.

10 er im Anfang 669 = 85 erschlagen wurde; an
seiner Stelle iibernahm F. den Oberbefehl. Die
Berichte iiber diese Vorgange und ihre Ursachen
(bei Liv. ep. LXXXIL Oros. VI 2, 9. Veil. II

24, 1. Auct. dew. ill. 70, If. Strab. XIII 594.

Diod. XXXVIII 8, 1. Prut, Sulla 23, 6. Memnon
34, If., vgl. 40, 1 [FHGIII 543, vgl. 546]. Appian.

Mithr. 51f. Dio frg. 101, 1—5) sind teilweise

sehr ausfuhrlich und nicht in alien Einzelheiten

gleichlautend (vgl. Eeinach Mithradates Eupator

20 [deutsche Ausg.] 185—187) ; dafi politische Gegen-

satze mitspielten, ist mCglicb, aber die Vermu-
tungen Bernhardts (Chronol. d. Mithrid. Kriege

[Diss. Marburg = Progr. Dortmund 1896] 15f.)r

wonach Flaccus sich mit Sulla geeinigt und F.

zu seinem Sturze nur durch das Interesse der

demokratischen Partei gefuhrt worden ware, sind

doch nicht genugend begrundet. F. bewies sich

als ein tuchtiger Feldherr ; er unterwarf in den

nachsten Monaten ganz Bithynien, brachte dem
30 gleichnamigen Sohne Mithridats eine schwere-

Niederlage bei und hatte den Kfinig selbst in

Pergamon gefangen genommen, wenn nicht der

zur aiistokratischen Partei gehorige Flottenfuhrer

L. Lucullus ihm seine Mitwirkung versagt hatte

(Liv. ep. LXXXin. Oros. VI 2, 10. Veil. II 24,

1. Frontin, strat. Ill 17, 5. Auct. de vir. ilh

70, 2. Plut. Sulla 23, 6 ; Lucull. 3, 5—8. Memnon.

34, 2f. Griech. Bilderchronik CIG IV 6855 d =
IG XIV 1297 Z. 15ffi). Die Uberlieferung, die

40 hauptsachlich auf Poseidonios zuruckgeht, ist so-

wohl dem Demokraten, wie dem Griechenfeinde

abgeneigt und hat deshalb von den bedeutenden

Erfolgen des F. weniger gesprochen als von seiner

grausamen Bestrafung der von Rom abgefallenen

Kleinasiaten ; aufier anderen Ziigen (Diod. XXXVIII

8, 2—4. Dio frg. 101, 6) hat namentlich die

verriiterische Einnahme und barbarische ZerstO-

rung von Ilion seinen Namen bei der Nachwelt

beruchtigt gemacht (Liv. ep. LXXXIII und frg. 20

50 aus Augustin. civ. dei III 7. Obseq. 56. Oros.

VI 2, 11. Auct. de vir. ill, 70, 3. Strab. XIH
594. Appian. Mithr. 53. Dio frg. 101, 7. Griech.

Bilderchronik a. O.). Es ist aber nicht zu leugnen,

daB einerseits Mithridates, anderseits aber auch

Sulla sich durch die Fortschritte des F. gefahrdet

sahen und sich deshalb im Sommer 669 = 85

schneller, als es sonst geschehen ware, zttdem

AbschluB des Friedens von Dardanos einigten

(vgl. u. a. Licinian. 33 Bonn. = 26 Flemisch. Plut.

60 Sulla 23. 6. 24, 5). Das kurze Nachspiel dieser

Beendigung des Krieges war das Ende Fimbriaa

noch im Laufe desselben Jahres: F. wurde von

dem in Asien eingetroffenen Sulla angegriffen

und bei Thyatira eingeschlossen ; sein fleer ver-

lieB ihn, wie es den Flaecns anf wane Lockung^

hin verlassen hatte ; nach vergeblichen Tersnchen

seine Soldaten festznhalten nnd den Gegner zn

beseitigen, mufite sich F. im AsUepiostempel za
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Pergamon mit Hilfe eines Sklaven selbst den

fod geben (Liv. ep. LXXXIII. Oros. VI 2, 11.

Veil. II 24, 1. Auct. de vir. ilL 70, 4. Diod.

XXXVIII 8, 4. Strab. XHI 594. Plut. Sulla 25,

1—3; Luc. 7, 6. Appian. Mithr. 59f., vgl. bell,

•civ. I 421. Griech. Bilderchronik a. O., vgl.

Eeinach a. O. 202, 1). Die ruchlose Verwegen-

lieit [ultimas audaciae homo Liv. ep. LXXXIII,

schrift eines seiner Freigelassenen OIL VI S5284.

96) T. Flavitts Germatms, T. f., trat nach
Bekleidung mehrerer Munizipalamter in Praeneste

die ritterliche Laufbahn an und bekleidete der

Reihe nach folgende Stellungen (in der Inschriffc

sind die Amter in absteig^nder Folge gegeben):

proefivratorj ad alimmta [Lucanfiaejj Bruttfio-

rum) Calabr(iae) et Apidiac; [proc,]^ (vicesimae)

vgl. Oros. VI 2, 9. Dio frg. 101, l)/die sich bis har(eMtatium) Umbriae Tiisciae Pioeni [regio-
~ "

'
' '

. . AQnJis Gampaniae (vgl. Hirschfeld Die Kaiserl.zur Tollheit steigerte (longe audaeissimus
^t insanissimits Cic. Rose. Am. 33), auBerte sich

bei F. nicht nur in seinen Taten, sondern auch

in seinen Reden (insanus inter disertos Cic.

Brut. 233). [Miinzer.]

89) L. Flavius Fimbria, Consul suffectus mit

Atilius Barbarus (CIG III 5838 = IG XIV 760
= C a gnat IGR I 453 Neapei) am 20. Juli (CIL

I 773). Da die Beiden, wie der Neapolitaner

Inschrift zu entnehmen ist, wahrscheinlich die

Verwaltungsbeamten 2 101, 4); pros, regfionum)

urbifs), [ajdiuneto sibi offieio viarum [sterjnm-

darum urbis partibus duabus (vgl. Hirschfeld a.

a. O. 261; Verw.-Gesch. II 151); proc. Iztdi matu-
tini; proc. ludi wicugni; proc. patrimoni; proc.

(vicesimae) her. (in der Zentralstelle in Rom);

curator triumphi felicissimi Germaniei secundi

(es folgt der eradierte Name des Xaisers Coin-

modus; dessen zweiter Triumph wurde im Oktober

unmittelbaren Kachfolger des Domitian und Va- 20 180 n. Clir. gefeiert, Hist. aug. Comm. 3, 6;

lerius Festus (s. o. Bd. Ill S. 1363) waren, wird —' - *>^*— ™ " a oa^^ t?, n^;M
ihr Consulat in den Juli (und wohl noch August)

des J. 71 n. Chr. gehoren (vgl. Borghesi Oeuvr.

Ill 343. Kaibel zu IG XIV 760). F. leitete

seine Abstammung wohl von der einzigen Flavi-

schen Familie her, die in der Republik eine

.grOBere Rolle gespielt hatte (vgl. Nr. 85ff.) ; viel-

leicht ist es kein Zufall, daB ihn der Empor-
kOmmling Vespasian, der denselben Gentilnamen

vgl. v. Rohden Bd. II S. 24711). Er erhielt

dann von Commodus die Wurde eines pontif(ex)

minor \ er war auch Patron seiner Vaterstadt.

Seine drei SChne heiBen Flavius Maximinus. Ger-

manus und Rufinus, CIL XIV 2922 ^Dessau
1420 (Praeneste). Seine Tochter Flavia Procilla

heiratete den L. Mantennius Sabinns, den spateren

Praefecten von Agypten; ein aus dieser Ehe stam-

mender Enkel ist L. Mantennius Severus (CIL

fuhrte, zum Consulat befordert hat. Das Cognomen 30 XIV 2955; gleichfalls aus Praeneste) und viel-

Fimbria begegnet auch bei nichtsenatorischen

Flaviern der Kaiserzeit, CIL X 4649 (Cales).

5922 (Anagnia). [Groag.]

90) Flavius Flaccus. $Xa$ios ^Xdnxo? and

fiovXrjg avfjQ, der bei Plut. Ti. Gracchus 18, 2

dem Ti. Gracchus 621 = 133 die Nachricht von
den Anschlagen und dem Annkken seiner Feinde

bringt, ist wahrscheinlich durch Textverdcrbnis

aus 4>oidfiio£ <PXaxxog entstanden (vgl. M. Ful-
rius Flaccus). [Miinzer.]

91) Flavius Flamamts, c(larissimas) p(uer),

Sohn der Rania Flavia luliana Optata (s. Nr. 238)

und moglicherweise des Flavius Pollio Flavianus

<s. Nr. 149), CIL VIII 12 545. [Goldfinger.]

92) M. Flavins Florianus, v(ir) efgregius)

<i. duce)ia{riis)\ war vorher princeps hg(ionis)

gewesen
T
Rev. arch. XXVII (1895), 131, 38 (Triest).

9S) T. FlaHus , T. fil. , ftribvj Quir(ina),

GaHicus
,

procfuratorj Aug(usti) prov(ineiae)

leicht auch L. Mantennius Sabinus, der im J. 214

magister der Sodales Augustales Claudiales war

(CIL XIV 2391). [Stein.]

97) Flavius Glaucus s. Glaukos.
98) Flavius Gratillianus , Epistrateg (wahr-

scheinlich der Heptanomis) in den J. 164 und 165

n. Chr., BGU IV 1046 (Einsetzung von Steuer-

beamten durch ihn am 28. Mai 164 und 1. Dezem-
ber 165; die von dem Herausgeber angegebenen

40 Datierungen sind unrichtig; am 10. Mai 166

finden wir nach CIG III 4701 in diesem Amt
schon Luceeius Ofellianus, der auch bier zum
23. August 166 genannt ist). [Stein.]

99) Flavius Heracleo, General des Kaisers

Severus Alexander, der um das J, 229 n. Chr.

in Mesopotamien von der Hand seiner eigenen

Soldaten den Tod fand, Dio LXXX 1 ; vgl. oben

Bd. II S. 2535. [Goldfinger.]

100) (Flavius) Hyrcanus, der alteste Sohn des

Afric(ac) tractus Kart(ha^iniensis), [pra]ef(ec- 50 Geschichtschreibers Flavius Josephus aus dessen

zweiter Ehe, geboren im vierten Jahre Vespasian

s

(72/3 n. Chr.), Jos. vita 5. 426. [Stein.]

101) Flavius losephus s. Iosephos.
102) Flavius lulianus, Legat von Arabia unter

Elagabal im J. 219 n. Chr. iCIL III 14 149«.
141501. 141496. ss [= Dessau 5843]. 141768.

Rev. arch. IV 1904, 297 = Briinnow-Doma-
szewski Arabia II 313, 12b Meilensteine aus

, / L J
Arabia; auf den beiden erstzitierten fuhrt Elaga-

J5) T. Flavius Genialis , tribunus (wahr- 60 bal den Titel co(n)s(ul) U, auf den ubrigen wird

inlich einer Praetorianercohorte). CIL VI 214 er nur cos. genannt, ohne daB sie deshalb in das

J. 218 gehbren rnriflten).

103) L. Fl.. L. f. Quirfina} Itdianus, im Senatus

consultum de Cyzicenis, vermutlich als Quaestor

(urbanus), genannt (CIL HI 7060 = Dessau
7190; vgl. Morams en im CIL und Ephem. epigr.

II p. 283). Der SenatsbeachluB gehort in die

Regierung des Antonhms Pius (138—161).

tus) eiassis Fflaviae Moesiaeae?] , CIL VIII
1269 = 11763 (Thisiduoi. Wie es scheint. aus
der Zeit nach Hadrian. [Stein.]

94) Flavius Gallus, Kriegstribun unter Anto-
nius in dem ungliicklichen Partherkrieg von 718
— 36, griff auf dem Euekzug den Feind unbe-

sonnen an, zog dadurch dem Heer starke Ver-

luste zu und fand selbst den Tod (Plut. Ant.

42, 2-43, 1). [Miinzer.]

95; - -
- -

"

scheinlich einer Praetorianercohorte)

{1. Dezember 185 n. Chr.). Es ist dies wohl kein
anderer als der Flavius Genialis, den Kaiser
Didius lulianus gleich nach seiner Erhebung (am
"28. Marz 193 n. Chr.) zum Praefectus praetorio

machte, Hist. aug. Did. 3, 1. Er blieb dem Kaiser
tren, als dieser nach wenigen Monaten von alien

anderen verlassen wurde, Did. 8, 6. Die Grab-
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In dieser SteUuiig, in d_er ihm die Verwaltung wenn er, was an sich mOglich ist, nut d«TAdre£der Geschafte in Bom oblag ^erodian. IV 12, 4), saten eines ana dem J,l29 iToT sSnendet
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S^S* ^S SeV^US A1%B^AflV>iua Mman~ s^"ften aus Ephesus (Benndorf Forsch in Enh

d.^«m) Milichuspn??^ ^^^^t^^is^ts
Milichus, der einigen Einbhfk in dielacne ge ! dTSchrfb^tS SSTp"?^ ^f
getneben

,

seinen Herrn beim Kaiser Nero mid 1547 = 31 647, vgl. Osterr Jahresh 1 1 907 2K9ff7gab dadurcIiAnstofi zur Entdeckung der ganzen 10 Die PersSnlicnkfit Z diese dedk ert 1st S'\erschworung. Er wurde dafiir reich beschenkt langte den Patriciat (patrieio hd^es im Textl"und durfte sich den Beinamen .Better' in der wurde unter die PrietorW ™fi™Lt )?

griochischen Porm (Soter) be^gen,' Tac. ann. XV Legat ^I^a^^nilCSnil^

flS^^c^ra^J 1 Fortunata gesetzten sfe fS
Thespiae und^S«uraostcm L1L Vlll zm. IG VII 1829. 1830. 1866-1868. 2520 2521-

w\TUrn M'^Stosaylus CIL XIV 20 zunr. 1830 gibt Dittenberger den StaLbattm
ClA{Y%JlT

SimUS)
'

lMpn
S?Lr °f

a
'

de\Famili^ a»<* d« zum FieundeskS P™
riipi xi m ., - [

<Joldfingcr. tarchs gehOrige Pbilinus (quaest. conv 16 1 undl^)FWNepo|,TnbunemerPraetonaner- sonst) wird derselben Familie angchOrt habencohorte wird da er der Teilnahme an der Piso- (vgl. Dittenberger zu IG VII WM iKmscben Verschw^rung (65 n. Chr.) verdachtig 1st, Eltern des F. wafen ansche^end T. Fl PhiUnusnebst drei anderen Praetonanertr nniftn sf>in<>Q »t,h vi*,^ n«™^i,-» /..~i t^ r
mimus

RtHdV kr« 7< V J
~ ' ^ %liCITxe

,

aie staat aem *wsy«"?ff gesetzte Statueninschriffc febd

nndL^" ~(V >

Me^Twv
.^ als i'Q/tys 1866) lehrt, die aSiatorischc Laufbahn e nge-

rr

d
p TW **f

™aM!°v ?ne Ehrcmnschrift, in 30 schlagen, wurde Quaestor von Asia, VolkstribSn

r™ + \ tV
gL

,

m o41f^' Im Proconsal von Lvcia-Pamphvlia. DasletzW&™ W?
6rS

'n ?
OTau^» d« ^chrift, nannte Amt mur) er nach

P
dem J. 178 n Chrder w&mxFlCavius) Optimus zunachst ms 3. Jlidt. bekleidet haben, in dem noch ein Le<ratus LXZ'i

tach genannten, in die Regiernngszeit des Decius CIL III Snppl. p. 1993)
KS

Ea m^aT fJou™ Self InS" y'vttT^ T T
1*

•

U7) ?^ W^«*«V» ?> Phoebianu,, eftori,:

Bchrift de^7 o^'er f"l^t . Pi
342)

-

die In
i

_

Smf^/^^V7, von den Bewohnern der Stadt

^ms , !n y? ? ^'
Chr

'
zuweisen und 40 Fundi durcb eine Statue geehrt {man ffelhaft fiber-mFlfamus) Optmius den Praeses von Phrygia lieferte Inschrift CIL X 6224}

imangema" Qber

!S&teSr
S

Zrif
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t?l
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;
0ViDZ

^h0rt
i

Mer°S
i

in
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148
>

PlaYius Pius
'
Sohn des T

- ^vius Clau-

proconsul As,ae als <S,ao^oV«ro, T>v singu- ,^ s^^^, CIL X 4859 (Venafro^ mTg
iSTt ft -p v ,nrr

[
?7°T

ldfinger * eUl Nacbkomme des F. gewesen sein. [Grig.]

i*-,; j-iayms I'annomus. o y.<mrioTo;
, wird darens(ium)l {% Vater der Iulia Flavia Herenniadnrch erne Statue geehrt nach dem Beschluft der Caecilia Honoratiana Optate , CIL VIII 11536

fcVir'p T
de

! *W"*> einer Stadt (vielleicht50undw alir3CheinlichdesFJaviuS Flavianus(S.Xr9li
ilTr °?'*

p + „ .
[^tein.] und der Flavia Flavianilla (s. Nr. 229), Gemahl

cJtSA Havms
TT
Pe*ro JusEeate. nach emem der Eania Flavia Iuliana Optata (vgl. Nr. 238).

tTot i

^.""^^nternehmers derFeldarbeiter 130) T. Flavius PostumL Varuf s. Postu-aus Obentahen nach Mittehtalien zu brin^en mi us

rhltl
UmJt -

ller

f
ederU

+

eB
-.

di™te ™ Ca^a" 151) X. Flavms T. fa. Postumus, cflarissi-rischen Burgerkneg als Centuno oder Evocatns mm) Kir); seinen Cursus honorum gibt die von

von pL?^S

7nr
tkam

,
g
i
iklil A aUS der S^lacht Mommsei (Ephem. epigr. I p. 128f

g
) eingehendvon Pharsalos 70o = 4b und erwaib yich dann behandelte Inschrift CIL VIII 7044 (aus Cirta),

n seiner Heimat als Anktionator seinen Unter- der CIL X 6008 (aus Minturnae) erganzend anU o
1

!

eS& j
-

; ™t v-
incr Ehe mit Tertulla 60 die Seite tritt. Er war Quaestor, Curator der

(eocf. I) ging Havius Sabinus (Xr. 165) hervor; Colonic Ardea, wurde von Antoninna Pius in die
ais <lessen faohn, der spatere Kaiser Vespasian, Rangklasse der Tribnnicier aufeenommen , be-
geboren ivurde, 9 n. Chr., war Petro kaum mehr kleidete die Praetni, rohrte das Kommando deram

i «?
e
?i"i t^ j ,

[Miinzer.] Legio VI Ferrata, ging als Legatos Augusta in
1MJ flavius Phaedras, «.Ta«xoV, Brnder des auflerordentlicher Mission nach Gallien (ordina-^7™ ^V 1^*!* I

!

amianus (^r- 73) tus in GaUia at quinque fasee* heiflt es in der

'
rteednna

(
Nr

- 239), in genealogischen In- irad war Praefect des aerarium mUitare; aufier-

^2609 Flaviua Mavius 2610

£™ n*I
er Patron der vier nlmw C^rfo^^ schrift Eev. arch. a. a. O. eine entsprechende zeit-

(d. i Cirta, Eusicade Milev und Chullu) und von Hebe Fixierung gewabrt, indem hi ihr FlavinMmturnae. Da er (nach CIL VIII 7044) der Pudens als clar&imus vir und tribunusM
lribnsQuiruiaangehbrte^ammteerhochstwahr- bezeichnet wird; denn darnach lebte er in der
scheinhch aus Cirta. [Goldfin^er.] zweiten Halfte des 2. und ersten des 3. Jhdts.

152) * lavius Fnamus, dixatodofzys] (= vundt- IV. Beziehungen zur Literatur : CIL Vni 17910^ ,^i^Xa^meh
-

V^°f
}r

- ?P ?% 5?
?

gedenkt der "dneriechen Tatigkeit (multifariam

dem 2. Jhdt. n Chr. zugewiesen). VieHeicht der- adaequanti Romano nitoril Spuren wohl gram-

™«18L V^TW*^rWM
S??'vT

r
!5?

lW*' derlOmatiacher Schriftstellerei sind noch zu erweisen;tt J ' U1^ Chr
" f?

j
•

l 2^- -

IuIius Romanus zitiert bei Charisius 149, 29 K.

(KtW\
US "' Crispinus 3b™, Sermlius, ut diam Ffavius Pompmianus

i si?!* t?i -d • « • -u r x • -,

'Mto#
'
aurms tor^ pro torques, wo naturlich, wie

154) Flavius Pnscus, rOraischer Jurist in der Bflchelcr a. a. O. bemerkt forces zu le^en
waugusteiscben Zeit, Schuler des Ser. Sulpicius, 1st. \^Sm^r

i—-k -en' t> i -.

158^ C, Flavius Pusio, romischcr Bitter, wider-

H flirLSfT^r°S r
6m

?
mi

/-
Chcr

n
,tter

'
Set
/

te Slch mlt anderen Standesgenossen der LexHagte beim Ka ser Claudm^ als diewr Censor mdiciaria des Volkstribuns M. Livius Drusus imwar (47-48 n Chr.) 400 Manner an, die sich J. 663 = 91, die den Auteil der Eitter an der

ltti%^
h
* ^X^U^TTt^ 20M

!

du"g der Ge"chte beschrLken und d?e vo -

gaben, Plin. n. h. XXXIII Si- vgl. Suet, Claud. gekommenen Bestcchungen bestrafen wollte (Cic

v^™.,,, p , ,, ,. Lutein] Oluent. 153, vgl. Eab. Post. 16). Vielleicht iden-lo6) FlauusProculus Adressat emes Eeskripts tisch ist der romische Eitter C. Flavius. der vondes Kaisers Hadrian, Calhjtrat. Dig. XLIX 14, einem Sklaven ermordet wurde (Val. Max. VIIIA 9
j
welches Amt er bekleidet hat, lafit sich 4, 2). rSorlmcht bestimmen. [Goldfinger.] 159) [Fijamus Quadrates Laet[u_ fprjae-

-Tip VQ „ooQ7 oVt?
- f

I ionST
Bo^ ??,

lw^ havius itespectus, richtete als Praetor

l5n

e^f3''?^ Anfrage an den Juristen Iuventius Celsus,

3i CI VTTT 1 ^19
des

p^
ntl(luaires /890

_
88

;

der zur Zeit Traians und Hadrians lebte (Ulpian!
^J U1L VIII 17912. b) Chansius p. 145, 29 K. Dig. IV 4 3 1) rGroa^l

Eev arch^q^n??! 1 ^W 1? 9^^ . J GV FlaV
'

iUS KufinUS
' ^ vWti» orwis,

nmisM 'S I"' ^^ (Hem ' Sohn des T
- FlaTius Gennanus (Nr. 96). CIL

17W 170U
?' } C°n US ln CTL YI11 XIV 2922 = Dessau 1420 (P^aeneste).

}

TTT tIk™" Pi.tn TJ j • rri.
162^ J7ap»«" Eufus, proc(urator) Aitq(mti)

III. Leben: Flavius Pndens war m Thamu- aquarum; vgl. Hirschfeld Die kiiserl Ver-

^ tliW T
g

- J -l
61'^111611 °

1

UrSUS h°^' CIL XV 7308
t
Bleir0lire ™°<*«mter Herkunft

rift n
1SCh

I
lft

,
Eev

"
aTch

-
a

". a
;

°-40 16») Flavius Eufus, 6 xQa[rtor]o; d^acodl

S! »f tT " STStor
^J PlOTinz S]ziUen

' /"^ (= ^^'^) ™n Agy>en im 3. Jhdthierauf Tribunus plebis und dann Praetor. Als n . Chr., Pap. Fiorent. I 174 nr 89 TStein 1rraetoner war er curator Alhmsium Fucensium 1«A1 »f m«,-*\ lt> nr t .c-j™ tt-^^J:'..

totatthalterschaft in der kaiserlichen Provinz Aqui- rGroac 1

Sallial Jul t ^l
SU b

1^ [%° HI 3
?
8 s - 1«5) bavins Sabinus, der Vater des Kaisers

Jxauia) und in der senatorischen Provinz Creta Vespasian (69-79 n. Chr.), ein Sohn des T. Fla-

..*_ ...™ „«c,^,„,iW ^w^xtj t-««wr* mtmari- %n Asm eqit sagt Sueton; der technische Aus-

J^
«««*/,« effeeto. muMfariam Joguentes lit- druck dafiir lautet conductor pu^TquaTa-

f£LTPhanh)
\

e
\ WUrde daher durch das ^'"«« ^iuum Asiae), wo e^sich den Dank

er t LTcZ^f -

a
- %°°- i

Mh
,

8ch
?
nt ^ Stadte verdicnte, mil' denen er dienstlich zu

tlben anSJfifhTi VT"^ ZUTSten d^' Yerkehl'en hatt«; liierauf nahm er eine ahnliche

?-^ . f V' /" der Inschrift CIL Vm exerefdt
>

vielleicht als einer der conductors oder

!r. n1111 s^ Jl d
,

er
*
seiiat von Thamugadi mancipes quadragesimae Galliarumh hier starb

ordo rmola fontis und den F. noster alter fans. 60 er, Suet. Vesp. 1. Dafi von ihm in Plinitu Ge-

Th
nUn

i™/ ^ t,
D

-
Chr

" die Bewohner von schichtswert (a fine Aufidii Bassi) die E«de war,

i !^t vm Jife
lle lhrer Stadt ausschmuck- sagt dieser ausdriicklich n. h. praet 20. Seine

xen [^ii, vm ^369. 2370 . . . ambiium fontis Gattin Vespasia Polla gebar ihm dxei Kinder: eine
eamcitis aereis concludendiim euravit ... res Tochter, die fruhzeitig starb (Nr. 219), einen mitPitejjflm d. d. . . .), hat Bucheler Eh. dem Vater gleichnamigen Sohn (Nr. 166) und einen

v?£ S?a T«ra>oteJ dafi auch die Inschrift jungeren, den im J. 9 n. Chr. (Suet. Vesp. 2. Bio ep.

IIT ' l».f
u
^ ^ese/ Z

-
eit stammt

- Diese An- LXVI 17, 3) geborenen spateren Kaiser (Nr. 206)nahme erhalt dadurch eine Stutze, dafi die In- Suet. Vesp. 1 5. [Stein.]
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166)Flavius Sabinus,derBruderVespasians (auf

ihn wird mit grofiter "Wahrseheinlichkeitwegen der

zweifellosen Erganzung (Vespjasiano fratrebe-

zogen die akephale Inschrift CIL YI 31293 = Bull,

com. 1883, 224 = Not. d. scavi 1882, 411), war der

altere Sohn des Flavius Sabinus Nr, 165, der als

Steuerpachter es zu ansehnlichem Vermogen ge-

bracht hatte; sein jiingerer Bruder war der nach-

maligeKaiserVespasianus (Suet. Yesp. 1). Da dieser

(Suet. Yesp. 2) 9 n. Chr. geboren wurde, so liaben 10

wir des Flavius Sabinus Geburt friiher anzusetzen.

Da Tacitus bei Erwabnung seines Todes im J. 69

(hist. Ill 75) sagt quinque et triginta stipendia

in re publico, fecerat, so ist es wahrscheinlich,

dafi er im J. 34 n. Chr. seine Amterlaufbahn

begonnen hat; demnach hat er damals den lotus

clavus erhalten nnd da hierfur das 25. Lebens-

jahr erforderlich war, so ist er 8 n. Chr. geboren.

Im J. 53 (Dio XL 20) kampfte er als vjtoatQa-

Tr}yog unter seinem Bruder Vespasian in Britan-20

men und zwar schon als Praetorier; dcnn noch

unter Claudius war er wohl auf Yeranlassung

des Narcissus, dessen Gunst sich die Bruder er-

freuten, als Legatus Aug. pro praetore nach Moe-

sien geschickt worden, wo er sieben Jahre ver-

blieb (Tac. hist. Ill 75). Im J. 56 (Plin. n. h.

YII 62. Tac. ann. XIII 30) wurde er Praefectus

urbi. Docb mufi er nach der Inschrift CIL VI

31293 {leg. divi Glajudi pro praetore provincfiae

Moesiae, cur. census) Galliei, praef. urbiJite- 30

rum) noch vorher curator census Galliei gc-

wesen sein; die Abhaltung eines Census in Gai-

lien und Britannien unter Claudius ist auch sonst

bezeugt; vgl. Hirschfeld Rom. Verw.-Gesch. 56.

Danach ergiht sich: 34—43 Amter bis auf die

Praetur, 43 in Britannien, nach 43 sieben Jahre

lang Statthalterschaft in Moesien, vor 56 noch

Curator census Galliei und erstes Consulat, 56

—69 Praefectura urbi, daher ist die Datierung

seiner Statthalterschaft in Moesien bei Lie be- 40

nam Yerw.-Beamten 268 falsch. Nach Tac. hist.

Ill 75 war er zwOlf Jahre Praefectus urbi , und

zwar erhielt er diese Stelle nach dem Tode des

L. Yolusius (Plin. und Tac. a. a. O.) im J. 56

(Prosop. imp. Bom III 483 nr. 661). Nun wird

aber Tac. ann. XIV 42 erzahlt, dafi im J. 61

Pedanius Secundus (Prosop. Ill 20 nr. 146) wah-

rend seiner Praefectura urbis durch den Rache-

akt eines Sklaven getfltet wurde ; um diese zwei

einander widersprechenden Nachrichten in Ein- 50

klang zu bringen, nahm Borghesi Oeuvres III

327 an, es sei bei Tac. a. a. 0, entweder XII

in VII oder in totidem zu andern, wahrend wohl

mit Momm sen St.-R. 1062, 3 daran zu denken

ist, dafi er dieses Amt eben nicht in einer Folge,

sondern in zwei Intervallen bekleidete. Galba

entkleidete ihn (Plut. Otho 5) dieses Amtes, offen-

bar weil er in ihm einen Parteiganger des Ve-

spasianus erblickte; doch am 15. Jaimar 69 er-

hielt er nach dem StraGenkampfe, in dem Galba 60

gefallen war und das Yolk sich fur Otho ent-

schied, sein Amt wieder, ohne dafi es vielen ent-

ging, dafi sie hierin Vespasian dienten, Tac. hist.

I 46. Yon Otho wurde ihm auch das Consulat

fur den 1. Juli 69 zugeteilt. Tac. hist. I 27.

Als Otho bei Bedriacum gefallen war, bielt er

die Ordnung in der Stadt aufrecht, indem er die

Truppen sofort fur den siegreichen Vitelline ver-

eidigte (Tac. hist. II 55), wie dies auch im Orient

Yespasian tat, Tac. hist. II 74. Auch gegen

Cornelius Dolabella (Prosop. I 444 nr. 1090), der

nach Othos Tod, wohl als Pratendent, in Rom
erschien, schritt er im Sinne der Ordnung ein,.

Tac. hist. II 63. Als Yespasianus am 3. Juli 69>

zum Impexator im Orient ausgerufen war und

auf das Geriicht Ton seiner Erhebung Caecina

an der Spitze der germanischen Legionen gegen

die Flavianer geschickt wurde, hatte Fl. Sabinus

ihn bereits fur die Flavische Sache gewonnen, Tac.

hist. II 99 (credidere pleriqus Flami Sabini eon-

siliis concussam Caecinae mentem), vgl. Ill 9.

Obwohl er beim Ausbruch der Feindseligkeiten

zwischen Yespasian und Vitellius Gclegenheit ge-

habt hatte, sich aus Kom zu entfernen — An-

tonius Primus hot ihm und dem gleichfalls in

Rom verweilenden Sohn des Vespasian Domitianus-

die Mittel hierzu — hielt er treu auf seinem

Posten als Anwalt der Flavischen Sache aus (Tac

hist. Ill 59), vielleicht auch, weil er dem An-

tonius nicht recht traute; deshalb sagt Tacitus-

Sabinus inhabilem labori et audaciae valetudi-

nem causabatur. Als die 4 Flavischen Legionen

Ober- und Mittelitalien bereits besetzt hielten

und die Soldaten des Vitellius sich bei Narnia

zum grofien Teile ergeben hatten, wandte sicli

(Tac. hist. Ill 64) die stadtische Nobilitat an Fla-

vius Sabinus mit der Aufforderung, er solle offer*

gegen Vitellius auftreten ; F. zOgerte, sein Zogern

wurde mannigfach gedeutet, auch als Eifersucht

gegen den Bruder (Tac. hist. Ill 65) ; doch wohl

mit Unrecht; es scheint vielmehr, dafi F. Wert-

darauf legte, dem Yespasian einen unblutigen

Einzug in Rom zu sichern. So betrat er den

Weg der Yerhandlungen, der auch im Sinne des-

Vespasian lag, denn schon Mucianus und Anto-

nius hatten ihn betreten (Tac. hist. Ill 63). Es.

kam nach wiederholten Yerhandlungen eine Ver-

einbarung im Apollotempel zu Rom zustande,

Zeugen waren Cluvius Rufus und Silius Italicus,

Tac hist. Ill 65. Nach Sueton (Yesp. 15. Yict.

Caes. 8) hatte sich Vitellius nebst freiem Geleite

100 Millionen Sesterzen ausbedungen. So schien

das Ziel des Flavius Sabinus erreicht, vgl. Tac.

a. a. O. 66 quod si tarn facile suorum wienies

fiexisset Vitellius quam ipse cesserat, incruen-

tarn urbem Vespasiani exercitus %n~

tr asset, Als aber Vitellius am 18. Dezember

seine Soldaten berief, um offiziell die Regierung

niederzulegen , sah er sich durch ihr und des

Volkes Drangen genOtigt, in das Palatium zu-

ruckzukehren. Um Flavius Sabinus, der, wohl

Unruhen befiirchtend, Truppen konsigniert hatte

(Tac. a. a. O. 69 scripseratque Flavius Sabinus

cohortium tribunis, ut mil-item cohiberent), hatte

sich mittlerweile ein grofier Teil der Senatoren

Ritter und Soldaten versammelt. Auf das Gerocht

von der Bewegang des Volkes fur Vitellius st&rmte

die bewaffnete Macht gegen die germanischen

Cohorten des Vitellius und es kam zum btraBen-

kampf. Sabinus setzte sich mit seinem AnoHV
(so Tac. a. a. O. 69, nach Joseph. belL Ind

IV 645 erst abends) auf dem Capitol feat, wo

er belagert wurde. W3„jm
In der Nacht brachte er noch seme Kinder

und seinen Neffen DomitiannB au& Capitol (so

Tac. a. a. O., etwas andere Joseph, a. a. 0. 646J.

261B Havius Flavius

Am nachsten Tage suchte er zu verhandelp, doch
ohne Erfolg, es kam zum Sturm aufs Capitol,
das in Brand anfging. Flavius Sabinus wurde
gefesselt vor Vitellius gebracht und dem Drangen
des Volkes, das seinen Tod heischte, geopfert.
Er wurde gelyncht, das Haupt vom Rumpf ge-
trennt, der Leichnam zur gemonischen Treppe
geschleift. Das geschah (Joseph, a. a. 0. 647ff.)

am 20. Dezember (vgl. Tac. hist, in 69—74.
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also, da wir in diesem Jahre sechs Consulnpaare-
kennen, bis Ende April, wahrend vom 1. Mai an
F. den Consulat antreteu sollte, der, wie Tacitus-
ausdrucklich sagt, mit dem 1. Juli begrenzt warde.
In den Arvalakten erscheinen aber er und sein
Kollege als Consuln schon am 30. April (CIL VI
2051, 81 = Dessau 241); auBerdem am 29. Mai
(ebd. II 6). Es durfte also die Consulatsfrist
des Yerginius Rufus und Pompeius Yopiscus etwas

H5. buet. Vit. 15; Dom. 1. Bio LXV 17. Yict. 10 verkflrzt sein und F. sein Amt einhre Taee vor der
Caes. 8. Eutrop. VII 15. Oros. VII 8. Syncell.
645, 9).

Als der Senat offiziell Vespasianus als Re-
genten anerkannt hatte, wurde ihm auf Domi-
tians Antrag (Tac. hist. IV 47) ein Ehrenbe-
grabnis zuerkannt (nach der Inschrift CIL YI
31293 war der Antragsteller Vespasian selbst).

auch wurde die Aufstellung seiner Statue auf
dem Forum beschlossen.

dazu bestimmten Zeit angetreten haben. Zur Zeife

der Eampfe vor Betriacum (Mitte April 69) be-
zeichnet ihn Tacitus (hist. II 36) noch als Consul
design atus. In diesen Kampfen war er von Otho,
der sich in Brixellum befand, an die Spitze der
2000 Gladiatoren gestellt worden, die bis dahin
(Martius) Macer befehligt hatte (Tac. hist. II 36;
vgl. 11. 23), und trat nach Othos Sturz mit seinen
Truppen zum siegreichen Yitellianischen Heer uber

Politische Bedeutuug: Der Bencht des Tacitus 20 (II 51). Schon aus diesem Grund wird man ihn
nicht emheithch fbezw- seine Quell AnV pr hui +tt>+-t c, a^ ao \rnm— „ i, i>-. _ Tr ji...ist nicht einheitlich (bezw. seine Quellen), er hat

die Bedeutung des Flavius Sabinus fur die Auf-
richtung der Herrschaft der Flavier nicht erkannt,
indem er ihm auch egoistische Motive zuschreibt,
hist. Ill Q5 erant qui occultis suspieionibus in-
cesserent, tamquam invidia et aemulatione for-
tunam fratris tnoraretur. Joseph. IV 598 sah
ein, dafi Flavius Sabinus mit Domitianus die
Stiitze des Vespasian in Rom war.

trotz seines Namens kaum fur einen Verwandten
des Flavischen Kaiserhauses ansehen. Wahrschein-
lich hatte Yerginius Rufus, der Otho in den Krieg
begleitet hatte und nach dessen Tode auch durch
die Drohungen der Truppen nicht zur Ubernahme
des Imperiums bewogen werden konnte, auch den
Consulat niedergelegt, so dafi F. nun als An-
hanger des Vitellius friiher zum Oberamt gelangen
konnte. Im J. 72 war er zum zweitenmal Consul,n, , , -* ni .. -- "-

.
"•"'"""• "" "• iij viai ci bhui scweiteiimai consul,

onarakter: lac. hist. Ill /5 charaktensiert 30 und zwar ordinarius mit C. Licinius Mucianus III
ihn mit den Worten : domi militiaeque clarus,
innocentiam iustitiamque eius non argueres.
sermonis nimius erat. id imum . . calumniatus
est rumor, in fine vitae alii segnem, multi mo-
deraium et civium sanguinis parcum credidere.
Infolge seines Reichtums gait er, wie Tac. a. a.

O. erzahlt, vor der Erhebung des Vespasian als
das eigentliche Haupt der Familie, er hatte auch
Vespasian materiell unterstutzt (Tac. hist. Ill
65).

167) Flavius Sabinus. operum publieorum
curator, CIL VI 814; vgl. Mo mm sen St.-R. IF
1051, 3. Auf dem von ihm angewiesenen Platz
errichten die negotiatores frumentari einen Tempel
unter Kaiser Titus ; F. hat somit unter Vespasian
und vielleicht auch noch unter Titus das ge-
nannfce Amt bekleidet. Ob er in verwandtschaft-
lichen Beziehungen zu dem Folgenden oder zum
Flavischen Kaiserhaus steht, laBt sich nicht fest-

(fasti feriar. Latin., CIL 12 p. 59 = YI 2016 = XIV
2242, und Arvalakten, CIL VI 2053, aufierdem
CIL XIV 2242). tlber die Yerteilung der Con-
sulate im J. 69 hat ausfuhrlich Momm sen Ephem.
epigr. I p. 190f. gehandelt.

169) T. Flavius Sabinus, Consul ordinarius
im J. 82 n. Chr. Sein voller Name findet sich
in den Consulatsangaben (CIL VI 20. 3828 =
31692. 31693 = Dessau 6105. CIL XIV 2011).

[Kappelmacher.] 40 Er war der Sohn des Stadtpraefecten Flavius
Sabinus (Nr. 166), Dio ep. LXV 17, 4, und wird
daher Suet. Dom. 10 alter e patruelibus Domi-
tians (der andere ist Flavius Clemens, Nr. 62)
genannt. Als der Stadtpraefect im J. 69 auf dem
Kapitol eingeschlossen und von den Vitellianern
hart bedrangt wurde, da befanden sich auch seine
Sohne (Tac, hist. Ill 69) und sein Neffe, der
spatere Kaiser Domitian, bei ihm. Wahrend er
selbst bei der Einnahme des Kapitols gefangen, ,, , . -

—
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B°L^lSiS .J™4^ 50™? g'ei* «"»f S^et wde, tant, f.%.(Oeuvres IV 155), dafi er identisch sei mit dem
Consul im J. 82 (Nr. 169).

168) T. Flavius Sabinus, Consul im J. 69 und
72 n. Chr. Seine fruhere Laufbahn kennen wir
nicht; im J. 69 war er Suffectconsul, die genauere
Zeit seines Consulates ergibt sich aus Tacitus
und aus den Datierangen in den Arvalakten
Tacitus gibt (hist. I 77) an, dafi das Consuln-
paar (Cn. Amlenus) Caelius Sabinus nnd F., so-

radeso wie sein Bruder und sein Yetter in der
allgemeinen Yerwirrung entkommen, Dio a. a. 0.;
vgl. Tac. a. a. O. 73 (ceteri per varios casus
elapsi). 74. Suet. Dom. 1. Joseph, bell. Iud.
IV 646.

Im J. 82 wurde er Consul ordinarius mit dem
Kaiser Domitian, der den Consulat zum achten-
mal bekleidete (s. o.). Suet, Dom. 10 erzahlt.
dafi der Herold ihn bei der Renuntiation der^A* Ail feWnJ^ ri,»™7 7 7-, ,

*•' ftV" uaD aer aeroia inn Dei der ±Cenuntiation uer

Nero, teils von Galba designiert worden waren,
von Otho (der am 15. Januar 69 zur Regierang
kam) beibehalten wurden (vgL auch Pint Otho 1)
und dafi auch Vitelline dann nichts daran anderte;
vorerst aber habe Otho selbst mit seinem Binder
Titianus den Consulat bis Ende Februar gefohrt
nnd den nfichsten for (L.) Yerginius (Rufas DT)
und (L.) Pompeius Yopiscus bestimmt, das ware

^uuuum luivigt, Silica j-nijJdiia liiiguac aia iimi^-
rator statt als Consul ausgerufen habe, und dafi

Domitian deshalb den F. habe toten lassen (Philostr.

v. Apoll. YII 7 erwahnt nur, dafi er von Domi-
tian getotet wurde). Doch durfte, da P. in den
Consularfasten des Jahres genannt ist, das Amt
also wohl auch wirklich angetreten hat, die Hin-
richtung erheblich spater stattgefunden haben
oder, was wahrscheinhcher ist (dies nehmen auch
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Gsell Domitien 248, 6 und D ess an Herm.
XXXIV. 83 an), der hier berichtete Vorfall fand
in einem der nachsten Jahre bei der Verkundi-
gvng zum zweiten Consulat statt, den P. nicht

mehr antreten konnte (vgl. o, S. 2573).

Er war vermahlt mit Iulia, der TochteT des

Titus (Philostr. v. Apoll. VII 7), die von Domi-
tian zuerst verschmaht, nach Direr Verheiratung
aber, und zwar noch unter der Regierung ihres

Vaters, zu ehebrecherischem Umgarig miBbraucht
und nach dem Tode des P. wieder als Konkubine
angenommen wurde, Suet. Dom. 22. Dio ep. LXV
18, 1 (- Zonar. XI 19 p. 58 Dind. Ill); den In-

zest Domitians mit seiner Mchte Iulia erwahnt
auch (ohne Namensnennung) Plin. ep. IV 11, 6;

vgl. pimeg. 52. 63. luven. II 29-33 (der Scho-

liast [Jahrb. f. Philol. Suppl. XXin 3961] be-

zieht diese Stelle irrtumlich auf Kaiser Claudius,

s. Gsell a. a. 0. 841). Auch bei Suet, Dom. 12
karm nur er unter dem gener fratris verstanden
werden. Neuerdings hat v. Arnim (Leben u.

Werke des Dio von Prusa, 228—231 und Herm.
XXXIV 363ff. XXXV 130 [gegen Dessau ebd.

81; nur in der Datierung diirfte Dessaus An-
nahme das Richtige treffen, s. o.]) dargetan (vgl.

auch W. Schmid o. Bd. V S. 852), dafi Dio
Chrysost. or. 13, 1 den F. meint, wenn er als

Grund seiner eigencn Verbannung angibt die

Freundschaft mit einem Manne, der damals hin-

gerichtet worden sei 6ia xrjv sxeivtav (sc. w $£

tots Evdaifiovaw re xai aQ'/ovrcov) darunter ist

mit v. Arnim der Kaiser Domitian zu verstehen)

otx£i6tf]ra xai ^v/yevstav (Mommsen Herm. Ill

84, 4 liatte an Iunius Arulenus Eusticus gedacht).

DaB Domitian den F. ubrigens nicht nur aus dem
erwahnten nichtigen Grundehinrichten lieB, deutet

schon Suet. Dom. 12 an, wonach F. (nur dieser

ist, wie gesagt, hier zu verstehen) bei Domitian
schon vor dessen Thronbesteigung AnstoB erregte,

ja, dafi er ihn schon damals gewissermafien als

Rivalen in der Herrschaft ansah. Dies lafit sich

auch daraus ersehen, dafi Dio Chrysost. a. a. 0.

sagt, sein machtiger Freund sei eben wegen seiner

Verwandtschaft mit dem Herrscher getCtet wor-

den. Wahrscheinlich hat auch das Verlangen
Domitians, sich dem Verkehr mit Iulia unge-

hindert bingeben zu konnen , den Tod des F.

schneller herbeigefiihrt.

Wenn die Annahme richtig ist, daB F. seinen

ersten Consulat zu Ende fuhrte, dann ergibt sich

als aufierstcr Zeitpunkt seines Todes das J. 89;
denn spatestens zu Beginn des J. 90 ist Iulia

getotet worden und Suetons Worte (Dom. 22)
eoneeptum a se abi-gere setzen einen mindestens
mehrmonatlichen Zwischenraum zwisclien des F.

und Iulias Tod voraus.

Auf ihn hat Borghesi (Oeuvres IV 155)

auch CIL VI 814 bezogen; ob rait Recht, bleibt

zweifelhaft.
~

[Stein.]

170) T. Flavius Sallustias Paelignianus, Con-
sul des J. 231 v. Chr., s. Sallustius.

171) Flavius Scaevinus . Senator von aus-

schweifendem Lebenswandel, Freund des Petron,

stiftete im J. 65 n. Chr. die VerschwOrung gegen
Nero an uud beanspruchte fur sich die Haupt-
rolle beim Angriff auf den Kaiser. Als er jedoch
am Vorabend des Ausbrachs der Verschworung ver-

schiedene verdachtige Vorbereitungen traf, wurde

die ganze Sache durch seinen Freigelassenen Mi-
liohus verraten; trotzdem leugnete eT zunachst
mit grofier Hartnackigteit, verriet aber schlieB-

lich das ganze Komplott. Er selbst mufite mit
dem Tode bfifien, seine Gattin Caedicia wurde
aus Italicn verwiesen, Tac. ann. XV 49. 53—56.
59. 66. 70. 71. 74. XVI 18. [Goldfinger/j

172) T. Flavius Scapula, errichtet dem C.
Rutilius Gallicus wahrend seines zweiten Con-

10 sulates (88 oder 89 n. Chr.) eine Statue, CIL V
6988 (Turin).

173) Flavius Scorpus, s. S corpus.
174) Fl(avius) Seeundus, {procurator aqua-

rum,', vgl. Hirschfeld Die kaiserl. Verwaltungs-
beamtenS 2801) unter Kaiser Marcus (zwischen
169 und 176 n. Chr., weil nicht mehr Verus, wohl
aber Commodus, und zwar als Caesar, genannt
ist), CIL XV 7320 (Bleirohre aus Rom). [Stein.]

175) T. Flavius Seeundus Philippianus,
20 vfir) c(larissimus), bekannt durch die Inschrift

CIL XIII 1673; er war Tribun der Legio VII
gemina, wurde aufgenommen in die Eangklassen
der Q.uaestorier, Tribunicier und Praetorier, kom-
mandierte die Legionen I Minenia und XIHI
Gemina und erhielt dann die Statthalterschaft der
Lugudunensis ; in dieser Steilung errichtete er,

wie es in der Inschrift heiBt, [lojvi De[pulsori]

,

Bonae Menti ac R[e]duci Fortunae redkibita

et suscepta provimia einen Altar. Wie Bois-
30sieu (Inscr. de Lyon p. 65 nr. 48), Mommsen

(der frtiher anderer Ansicht war; vgl. Ann. d. Inst.

1853, 59) und andere Gelehrte erkannt haben,

sind unter den drei August!, als deren Legat sich

der Dedikant bezeichnet, Septimius Severus und
seine Sohne Caracalla und Geta zu verstehen, und
wurde der Altar nach der Besiegung des Clodius

Albinus hCchstwahrscheinlich im J. 198
,
jeden-

falls nicht vor diesem Jahre, in welcbem Cara-

calla Augustus, Geta Caesar wurde, errichtet.

40 Man wird mit Hirschfeld (Anm. zur Inschrift)

annehmeu, dafi Philippianus, der Legat von Gal-

lia Lugudunensis war, nach der Besetzung von
Lugudunum durch die Anhanger des Albinus die

Provinz verlieB, und als er sie nach der Nieder-

lage des Albinus wiedergewann , den Altar er-

richtete. In der Weihinschrift nennt Philippia-

nus auch seine Gattin Iulia Nepotilla (s. d.) so-

wie seine Sohne T. Fl(avius) Victorinus Philip-

pianus (s. Nr. 209) und T. Fl(avius) Aristus Ul-

50 pianus (s, Nr. 43). [Goldfinger.J

176) Flfavius) Seneca, vfirj efgregius), setzt

einen Weihaltar, CIL III 12 763 (Zenica in Dal-

matia). [Stein.]

177) L, Flav(t'us) L(?i. f. Septimius Aper
Octavi'anus, cflarissimusj vfir), Xvir sMitib(usJ

iudicand(is), scvir turmfaej II equit(um) Romfa-
norum), qfuwstor) provino(iae) Cypri, sodfidisj

HadriahifaUs)] . iribfumts) pleb(is), CIL VI
1415 ivgl. 31648), handschriftlicb. uberlieferte In-

GOschrift aus Rom, dem F. von seiner Tochter

Fl. Xeratia Septimfia] Octavilla, cflaruaima)

fp(uella)], gesetzt. Fraglich ist, ob F. mit dem
Oheim des Kaisers Septimius £3everns, P. Septi-

mius Aper, verwandt war; mit den Flarii Apri

hat er wohl nichts zu tan. p*08^-]
178) T. Flafvjius Sererwa, [v.p/i], Procu-

rator von Mauretania Caesarionses, vielleicht auch
von Tingitana, unter Elagabal(218—222 n. Chr.);
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von dieser Steilung ist er, geradeso wie P. Aelius

Peregrhms (Kogatus), CIL VIII 9360, zum Amt
[a eojgnitionibfm Aug.] avanciert, CIL VIII

9002. 21662. Vgl. Pallu de Lesseit Fastes

des provinces Africaines I (1896) 508—512. 542, 1.

Hirschfeld Die kaiserl. Verwaltungsbeamten

2

331, 1. [Stein.]

179) Flavius Severianus, vielleicht Magistrat,

an den ein Reskript des Severus gerichtet ist,

Fragm. Vat. 201.

180) P. F(lavius?) Silva, Propraetor von Sizi-

lien nach Ausweis von Munzen (Berl. Mns. Im-
hoof Monn. gr. 37; vgl. auch Borghesi Bull,

nap. N. S. VI 32 und Klein Rom. Verw. I 90);

er gehort hochstwahrscheinlich den ersten Kegie-

rungsjahren des Augustus (vor der Reorganisation

der Provinzialverwaltung im J. 27 v. Chr.) an

(vgl. Mommsen R6m. Miinzw. S. 3741 Anm. 27

Klein a. a. 0. 911 Holm Gesch. Sicil. Ill 525)

und kOnnte vielleicht mit Klein (a. a. 0. 91)

fur einen Vorfahren des L. Flavius Silva Nonius

Bassus (Nr. 181) angesehen werden.

1S1) L. Flavius Silva Nonius Bassus (so Act.

Arval. CIL VI 2059; [L. Flavius Siljva CIL
I- p. 74 [Fasti scrib. quaest.]; L. Flavins Sil-

vanus CIL VI 10243; &Xdovwg SlXfag Joseph,

bell. Iud. VII 252 ; QMovtog Dio LXVI 26 ; Silva

Chron.; Qalva Fast. Hyd.; Silvanus Cassiod.

Prosp.; r&lfias Chron. Pasch.), wurde als Nach-

folger des Lucilius Bassus Legat von Iudaea im

J. 73 n. Chr. und croberte am 15. Xanthikos d. J.

die Festung Masada am Toten Meere, Joseph.

bell. Iud. VII 252. 275—279. 304-407; vgl.

v. Rohden I>e Palaestina et Arabia prov. Rom.
37. Im J. 81 n. Chr. war er Consul ordinarius

zusammen mit Asinius Pollio Verrucosus (Fast.).

Uber die MOglichkeit seiner Verwandtschaft mit

P. F(lavius?) Silva vgl. Nr. 180, mit C. Salvius

Liberalis Nonius Bassus und L. Nonius Bassus

s. d. und Borghesi Oeuvr. HI 1801 379.

[Goldfinger.]

182) T. Flavius Stasicles Metrophanes, Sohn
des Consular s T. Fl. Clitosthenes (Nr. 66, s. d.)

und der Ti. (Claudia) Frontoniana (Inschrift aus

Ephesus, Osterr. Jahresli. X 1907), Senator (ow-
xkritvxos ebd., vgl. Athen. Mitt. VIII 1883, 330
~ Pappakonstantinu At Tod/j.sig nr. 25), in

Tralles wie sein GroB rater (vgl. Nr. 66) lebens-

langlicber Priester des Zeus Larasios und As;o-

nothet (Athen. Mitt. XXVI 1901, 239 ; vgl. noch
Bull. hell. V 1881, 313). Seine Gattin, die wahr-
scheinlich Claudia Capitolina hieB und aus einer

senatorischen Familie stammte (s. o. Bd. Ill

S. 2679 Nr. 83), gebar ihm die Sohne (Flavius)

Clitosthenes und (Flavius) Capitolinus (Athen.

Mitt. XXI 1896, 1131 Tralles). Er gehort in

die Mitte des 3. Jhdts. n. Chr. Genaueres uber

ihn und sein Hans in den Osterr. Jahresh. X
1907, 282ff, [Groag.]

183) Flavins St[iabo, Idiolog?] von Agypten
im J. 203 n. Car., nach meiner Pap. Arch. IV 165
—167 naher begrnndeten Vermntung, genannt in

der zu Florenz befindlichen Mflitarurkunde Me-

langes Nicole S. 57£ [Stein.]

184) On. FU[vi]it* StrabjbJ, Praetor nrbanus

im J. 31 n. Chr. (CIL I» p. 71 FautiAnO. [Groag.]

185) T. Flavins Snlpicianos (der vorname nur

in den Arvalakten, das Gtentile auch bei Dio ep.

LXXIII 7, 1 und Hist. aug. Pert. 13, 7, sowie-

CIL XIV 2838 = XV 7889), der SchwiegervuW
des Kaisers Pertinax (Dio a. a. O. und LXXV 8, 4.

Herodian. II 6, 8. Hist. aug. Pert. 13, 7; 1*1. %
6), indem seine Tochter Flavia Titiana (s. Nr. 248)

mit diesem Kaiser vermahlt war. Er gehorte

dem Senatorenstand an (vielleicht verwandtmit
der kretensischen Familie der Flavii Sulpiciani)

und war lange Jahre Mitglied der Arvalbruder-

10 schaft. Als solches finden wir ihn zuerst schon

vor dem J. 177 n. Chr. (CIL VI 32 383 b; das

Fragment ist hier unrichtig zwischen 166 und
169 anstatt zwischen Anfang 169 und Ende 176

datiert, vgl. Bd. Ill S. 1838) in dem Colleg an-

wesend, dann im J. 183 (CIL VI 2099 p. 560),

im J. 186 (vgl. Henzen Acta Arv. p. CXC) ist

er promagister des Collegiums (ClL VI 2100-

p. 562) und auch im J. 193 wird er in den Pro-

tokollen der Arvalbruder unter den Anwesenden
20 genannt (CIL VI 2102 p. 564). Nach der Thron-

besteigung seines Schwiegersohnes (am 1. Januar

198 n. Chr.) legte dieser die Stadtpraefectur, die

er bis dahin bekleidet hatte, nieder und ernannte

zu seinem Nachfolger F. (Dio [der damals im
romischen Senat war] ep. LXXIII 7, 1. 11, 5.

Herodian. a. a, O. Hist. aug. a. a. O.). Selbst-

verstandlich muB F, vorher Consul gewesen sein

(bei Herodian wird er daher als avrjg tcov vxarsv

xotojv bezeichnet). Als sich schon nach wenigen

30 Monaten die Praetorianer gegen Pertinax erhoben,

schickte dieser den F. ins Praetorianerlager, um
den Aufstand beizulegen. Mittlerweile wurde

Pertinax ermordet (am 28. Marz 193, Hist. aug.

Pert. 15, 6; vgl. Dio a. a. O. 10, 3), aber F. blieb

im Lager und forderte die Truppen auf, ihn selbst

zum Kaiser auszurufen. Doch kam auch Didius

Iulianus zum Lager, und nun spielte sich der

bckannte schandliche Vorgang ab, wie der Kaiser-

thron von Pertinax
1 Mordern an die beiden

40 Manner formlich lizitiert wurde (vgl. Ammian.
Marcell. XXVI 6, 14 praetoriani quondam post

Pertinacis necem Kcitaniem imperii praemia

Iulianum susceperant) , die einander in Ver-

sprechungen an die Soldaten zu tiberbieten such-

ten. Schliefilich wurde Iulianus erhoben, weil

er ein grOfieres Angebot machte, den Praetorianern

auch versprach, die Begiinstigungen, die sie unter

Commodus genossen hatten, wiederherzustellen,

und bei ihnen das Bedenken zu erregen wuBte, Sul-

50 picianus kfinnte als Kaiser den Tod seines Schwieger-

sohnes rachen. Doch empfahlen ihm die Soldaten,

den F., dem sie wohl damit den Dank fur seine

Anerbietungen abstatten wollten, zu schonen, Dio

LXXIII 11 (= Zonar. XII 7 p. 95 D.). Herodian.

II 6, 4 10. Hist. aug. Iul. 2, 4—7. 3, 1. 2; vgl.

Vict. Caes. 19, 1. Tatsachlich liefi Iulianus den

F. am Leben, enthob ihn aber seines Amtes als

Stadtpraefect , indem er ilim seinen Schwieger-

sohn Cornelius Repentinus als Nachfolger gab,

60 Hist. aug. Did. Iul. 3, 6. Erst Kaiser Septimius

Severus lieB nach der Besiegung des Clodius

Albinus im J. 197 den F. nebst vielen anderen

vornehmen Mannern hinrichtenj Dio LXXV 8, 4
fuhrt von den 29 Senatoren, die damals der Rache

des Kaisers zum Opfer fielen, nor Sulpicianns

namentlich an, den er ansdrttcfclicb. als den

Schwiegervater des Kaisers Pertinax bezeichnet.

Der Biograph (Hist aug. Sever, 13), der die
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Namen aller mitteilt (41 im ganzen, weil er wohl
auch andere von Severus getOtete Senatoren, ver-
mutlich Anhanger des Didius Iulianus und Pescen-
nius Niger, mitrechnet), nennt nur einen Claudius
Sulpicianus (13, 4). Nun kermen wir aus dieser Zeit
einen Claudius Sulpicianus, der gleichfalls in den
Arvalakten des J. 183 (am 17. Mai, CIL VI 2099
ii 18) genannt ist, und zwar als einer von den
pueris patrimis et mairimis senatorum filis ; es
liegt somit beim Biographen entweder eine Ver-
wechslung mit diesem vor, oder sein voller Name
war, wie schon Marini Atti Arv. II 391 ver-
mutet hatte, Flavius Claudius Sulpicianus, und
dann ktfnnte der hier erwahnte Knabe sein Sohn
sein, vgl. Groag o. Bd. Ill S. 2871 Nr. 359.
Em Zeugnis fur seinen Besitz im Gebiete von
Praeneste bildet CIL XIV 2838 ~ XV 7889, wo
auf einer Bleirohre der Name eines Sklaven des
PL Sulpiciani eingepragt ist. Uber seinen Charak-
ter aufiert sich Dio LXXIII 7, 1 kurz, indem er
sagt, F. sei wiirdig gewesen, die Stadtpraefectur
zu bekleiden. Vgl. Borghesi Oeuvres IX 327f.
Dessau Prosopogr. II 75f. nr. 245.

186) T. Fl(avius) Sulpicianus Dorio, doyjeQsvs
von Kreta im J. 129 n. Chr. , IGR I 964* (Gor-
tyn). Wahrscheinlich der Vater des Folgenden.

187) L. Flavius Sulpicianus Dorio, wahrschein-
lich Sohn des Vorhergehenden , errichtet den
Kaisern Marcus und Verus (161—1 09 n. Chr.)
Statuen in Hierapytna in Kreta, CIG II 2581.
2582 = IGR I 1015. 1016. Er ist der Vater des
Folgenden, IGR I 1017. 1018 (beide Inschriften
gleichfalls aus HieraptyTia).

188) L. Flavius Sulpicianus Dorio Polymnis,
Sohn des Vorhergehenden, romischer Senator, xa-
jiiag xal dvTio[T]Qaz[n]y[ogJ (quaestor pro prae-
tore) von Bithynien, xaraUyslg sk xovg drjftoQxt-
xov$ (adlectus inter tribunicios), axQarnyog ano-
WefiJ/Mg (praetor designates), IGR I 1017.
1018 (beide Inschriften aus Hierapytna). Diese
kretensische Familie verdankt vielleicht irgend-
welchen Beziehnngen zu C. Flavius Sulpicius
Similis Nr. 189 die Aufnahme in das romische
Biirgerrecht in der Zeit Traians oder Hadrians.
Vielleicht ist F. auch mit T. Flavins Sulpicianus
<Nr. 185) verwandt.

189) C. Flavius Sulpicius Similis, Praefect von
Agypten, P. Oxy. II 237; vgl. IV p. 262. Wohl
identisch mit Sulpicius Similis (s. Osterr. Jahresh
III Beibl. 209), s. d. [Stein.]

190) Q. Flavius Tertullus, Consul suffectus
im Juli 133 n. Chr. mit Q. Iunius Rusticus (CIL
VI 858 vgl. Add. p. 3007 [1. Juli]. Ill p. 1978
dipl. n. XLVII [2. Juli]). Vielleicht tragt das
unter Hadrian (vgl. lust. Inst. Ill 3, 2) ergangene
Senatusconsultum Tertulhanum von ihm den
Namen. [Groag.]

191) M. ITIpius Flavius Tisamenus s. Ulpius.
192) Flavfius Tit]ian[iis], Statthalter von

txermania inferior unter Severus Alexander, er-
scheint auf der Inschrift eines im J. 231 n. Chr. von
der Legio I Minervia errichteten Altars, CIL XIH
8017 (aus Beuel bei Bonn), der, wie Nissen
(Bonn. Jahrb. CIII 113f.) wohl mit Recht bemerkt,
zur Erinnerung an einen uber die Germanen er-
rangenen Sieg gestiftet wurde. Mit Rttcksicht auf
die Ausfuhrungen unter Nr, 199 ware es wohl
nicht unwahrscheinlich , in Flavins Titianus den

Vater oder doch wenigstens einen nahen Ver-
wandten von Nr. 191 zu erblicken. [Goldfinger.]

193) Flavius Titianus, EmxQOTts^ov . . . iv rfjf

"Alst-avSoEiq, beleidigte Theokritos, den Gunsthng
Caracallas, so schwer, daB er auf dessen Befehl
getotet wurde, Dio ep. (Xiphilin.) LXXVTI 21, 3. 4.
Uber die Stellmig des F. haben sich verschiedene
Meinungen gebildet. 'EmTQonog heifit allerdings
sonst procurator, doch wird dieser Ausdruck bis-

lOweilen fur den Epistrategen , in ungenauer An-
wendung auch ftir den Praefecten von Igypten
gebraucht, da dessen wichtigstes Ressort doch
die Finanzverwaltung bildet, s. Arch. f. Pap. IV
151, 4. Daher hat Franz (CIG III p. 313) an-
genommen, daB F. Praefect von Agypten war.
Dessau bezweifelt dies (Prosop. II 76 nr. 251)
und ihm folgt P. M. Meyer (Klio VII 129, 2), der
seine friihere Ansicht (Herm. XXXII 231, 1) wider-
ruft. DaB aber F. wirklich Praefect war, wird

20 dadurch wahrscheinlicher gemacht, daB wir jetzt
ftir das J. 215/6 n. Chr. einen Vizepraefecten
kennen, der also wohl an Stelle des getOteten
F. interimistisch mit der Flihrung der Geschafte
des Praefecten betraut wurde (niiher ausgefuhrt
und begrttndet von A. Stein Arch. f. Pap. IV
148ff.). Denn aus der Erzahlung bei Dio, die
uns hier freilich nur in abgerissenen Exzerpten
erhalten ist, laBt sich schlieBen, daB die Totung
des F. bei Gelegenheit der Anwesenheit Cara-

30 callas in Agypten, das ist im Herbst und Winter
215/6, erfolgte. Meyers Einwand dagegen (Klio
VII 144) ist unbegrimdet; selbst wenn wir an-
nehmen, daB Septimius Heraclitus noch Ende
August 215 im Amte war, bleibt fur die Praefec-
tur des F. noch immer der Herbst und Winter
dieses Jahres; daB er schon vor der Ankunft
Caracallas getOtet worden sei, lafit sich nicht
beweisen. Uberdies ist nur bei der Annahme,
daB F. Praefect war, das Vorhandensein des Vize-

40 praefecten Aurelius Antinous fur uns erklarlieh,
wahrend wir von einem gewaltsamen Ende des
Septimius Heraclitus nichts wissen. Auch Can-
tarellis Vernrotung (La serie dei prefetti di
Egitto, Memorie della r. ace. dei Lincei 1906,
67), daB er mit dem gleichnamigen Procurator der
Lyoner Inschrift (CIL XIII 1804, s. Nr. 194) iden-
tisch sei, beruht auf allzu kuhner Kombination.
Eher kOnnte man an ihn denken bei dem Titianus,
von dessen konfiszierten Gutern die Rede ist in

50 einem Reskript Caracallas (Imperator Antoninus

;

Kaiser Markus wird weiter unten als divus An-
toninus bezeichnet xmd die blofie Bezeichnung
Antoninus kann daher kaum auf einen andern
als Caracalla abzielen), das Modestinus in dem
liber singularis de ma?iumi$$wnibu$ (Dig. XL
5, 12) mitteilt.

194) [FJlfaviusJ Titianus, T. fil. } (iribu)

Q[uir(ina}]
, procurator) pro[v . . . .] ,

proe.
pro[v. Ga]lat(iaeJ [et Pon]t(i), proc. [pdjtri-

60 moni, [prjoc. Augfusti) provineiar(um) [Lujg-
(dunensis) et Aquitanieae, CIL XTTf 1804 (Lugu-
dunum). Vgl. Nr. 193 nnd 195.

195) Flavins Titianus, pro(cwatvr) AugfustiJ
von Noricum, CIL DI 5164. 5172 (COli).

196) Flavins Titianus t>(ir) pferfeeiwimus),
CIL VIII 7045 (Cirta).

197) T. Flavins Titian™, Praefect Ton^
ten 126—131 n. Chr. Er wird genannt CIL
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41 T. Fl. Titianus, praef(eetus} Aeg(ypti) und
hOrte am 20. Marz 126 das Jflingen der Memnons-
statne. Mit vollem Namen ist er auch genannt
P. Oxy. I 72 nr. 34 in 1 , als exaQxog Alyvsixov

(vgl. iv S 6 xQctnaxog) am 20. August 127, und
P. Oxy. Ill 180, 486, als xQaxtatoe qyeficov am
9. Oktober 131, dem spatesten bisher bekannten

Datum seiner Statthalterschaft. P. Tebt. II 312,

489 ist die Rede von einem ProzeB, der if ava-

siQfAtffjg <PXa.viov Ttzztavov tov xQariarov tfyejuovog, 10

am 14. Januar 127 stattfindet. P. Oxy. II nr. 237
vd 37 6 xQ&TioTog TmavoQ am 2. Juni 128; ebd.

Z. 20 und 34 6 Tjyi-povsvoag (— gewesener Statt-

halter). Ill 281, 584 (nur inhaltlich mitgeteiltj

aus etwa dem J. 129). Er ordnete die xar
}
otxiav

<xjioyQaq>T} (= Volkszahlung) fur das J. 130/1 an,

BGU II 420. 459 (datiert vom % August 131).

Der in Fayurn Towns 143 nr. 32 am 1. August
131 erwahnte xq&tiazog ijyspuw kann nur F. sein.

Auch auf einem unpublizierten Papyrus aus dem 20
Louvre (nr. 10361), den Ricci Proceedings of the

soc. of bibl. arch. 1902, 63, 44 zitiert, wird er

genannt. Der Flavius Titianus, der auf dem Recto
des P. Oxy. I 33 (p. 62 nur dem Inhalt nach
mitgeteilt) erscheint (das Verso stammt aus dem
Ende des 2. Jhdts.), ko'nnte ebensogut dieser

Praefect wie der gleichnamige in den J. 164—166
(Nr. 198) sein. Derselbe Zweifel gilt beziiglich des

£3ta.Q%og Aiyvjrrov Titiavog auf einer Inschrift von
Ephesus (Wood Discoveries at Ephesos; ins crip- 30
tions from the great theatre, p. 56 nr. 10).

198) T. Flavius Titianus, Praefect von Agypten
164—166 n. Chr. Er wird mit vollem Namen
nnd dem Titel ETiaQyog Alyvjtxov genannt CIG III

4831b, add. p. 1215, im August 164; tfyefoo-

rsjvovtog <Ph Tiuavov CIG III 4701 , am 10. Mai
166; und endlich auch mit vollem Namen und
•dem Rangtitel XaujzQoxaxog tfye/MAiv P. Fior. I

108 nr. 57 n 73f.',' am 7. Juli 166. Die Gleich-

stellung des F. mit dem bei Lukian. nmg for 40
laxoQtav ovyygcKpstv c. 21 erwahnten Feldherrn
im Partherkrieg des Verus, Titianus, den ein

hellenisierender Autor Titanios genannt habe
{Napp De rebus imperante M. Aurelio in Oriente

gestis 74), ist sehr zweifelhaft. Vielleicht ist

er auch in BGU II 648 genannt, datiert vom
13. Thoth des ftinften Jahres eines Kaisers, und zwar
auf Grand des Schriftcharakters nach Wilcken
nur entweder Marcus oder Septimius Severus, also

der 10. September 164 oder 196; wenn das erste 50
Datum richtig ist, dann kOnnte man die Adresse in

der ersten Zeile erganzen: Tijzwt <P[/.aovia)i

Tatar] <ot. VgL auch Nr. 197. [Stein.]

199) T. Flavius Titianus. Unter dem Namen
T. Flfiwius) Titianus bezw. Flavius Titianus
allein kennen wir drei Manner senatorischen Stan-
ces, deren Identitat im folgenden wahrschein-
lich gemacht werden soil, namlich 1. einen cla-

rissimus vir, genannt anf stadtrOmischen Stem-
peln CIL XV 526. 527, die Dressel (Anm. zu60
526; nach der Form und nach der Gestalt der

Buchstaben in die Zeit an der Wende des 2. und
3. Jhdts. n. Chr. seteen zn konnen glanht (De
Rosei Bull crist. 1875, 68 uiOehte ans dem anf
•einem XeU dieser ZiegelangebrachtcnOrnament auf
-christliches Bekenntnis det Genannten schliefien)

;

"2. ebenfalls einen v(ir) cflarissimus) , der Cu-
rator von Clusium war, CIL XI 2101 ; 8. gleich-
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falls einen e(larissimus) v(ir), der nach Ausweis
der Inschriften CIL II 4076 und 4118 die Statt-

halterschaft der Tarraconensis bekleidete nnd
dann Proconsul von Africa wurde — auf der erst-

erwahnten Inschrift ist auch die Gattin des Mannes
genannt, deren nur schwer lesb'aren Namen Hub-
ner (Anm. zur Inschrift) als Postum(ia) oder

Aem(ilia) lustina deuten mochte. An die Iden-

titat von 1 und 3 hat Dressel (a. a. O.), von
2 und 3 Bormann (a. a. 0.) gedacht und wir
werden in der Tat durch nichts — auch nicht
durch die Zeit, der die Inschriften angehoren —
gehindert, in 1—3 dieselbe PersOnlichkeit zu

sehen. Schwierig ist es allerdings, die Zeit des

Mannes niiher zu bestimmen. Ein wichtiger An-
haltspunkt dafiir ist der Umstand, dafi er auf
beiden spanischen Inschriften als Legat zweier
Augusti bezeichnet ist, was allerdings der Da-
tierung wieder ziemlichen Spielraum gewahrt

;

doch ist immerhin die Annahme Pallu de Les-
serts (Fast, des prov, afr. I 302) ansprechend,
der unter den beiden Augusti Philippus Vater
und Sohn verstehen nnd den Consul ordinarius

des J. 245 n. Chr., Titianus (vgl. Pros. imp. Rom.
Ill 326 nr. 186), mit dem Statthalter der Tarra-
conensis und Africas (und nach unserer Annahme
auch mit 1 und 2) identifizieren will. Er mSchte
in ihm einen Vorfahren des dem Ende des 3. Jhdts.

n. Chr. angelHirenden Proconsuls von Africa T.

Flavius Postumius Titianus (vgl. Pallu de Les-
ser t a. a. O. II lOf.) sehen mit Riicksicht auf

Postumia, den allerdings fraglichen Namen der

Gattin von 3. SchlieBlich sei bemerkt, daB bei

dem nur hypothetischen Wert der vorstehenden

Ausfuhrungen es vom chronologischen Standpunkte
aus ebenso gut mOglich ware, die Zeugnisse unter

I und 2 von denen unter 3 zu trennen und auf
den Statthalter von German ia inferior Flavius

Titianus (s. d.) zu beziehen, dessen Verhaltnis zu
unserem T. Flavius Titianus unter Nr. 192 be-

sprochen ist. [Goldfinger.]

200) Flavius Valens, v(ir) cflarissimus), stif-

tete dem Ifuppiter) o(ptimus) mfazimzis) con-
servator ?) ex premissa fulguris potestate ein Ex
Voto bei Mailand (CIL V 5670 = Dessau 3050).

Frtihestens zweite Halfte des 2. Jhdts. n. Chr.

201) T. Flavius Valerianus, cflarissimus)
i(uvenis), auf einer Wasserleitungsrohre aus Rom
genannt, auf welcher aufier seinem Namen noch
die der Carminia Liviana Diotima (s. o. Bd. Ill

S. 1597 Nr. 8) und des P. Attius Pudens (Bd. II

S. 2255 Nr. 26) zu lesen sind (CIL XV 7424).

202) F(l.) Val(erius) Theopompus Eomanus
(CIL VI 6993 = 31990) s. Theopompos.

203) Flavius Vedius Antoninus s. Flavius

Antoninus Nr. 31. [Groag.]

204) T. Flavius Vergilianus, praeffwtus)
eastrforum) der leg(io) II Trfaiana) ffortis) zu
der Zeit, als C. Avidius Heliodorus Praefect von
Agypten war (zwischen 138 und 140 n. Chr.),

CIL in 6025. Ohne Zweifel identisch mit ihm
ist der axQaxojieSdQ^ijg VergilUanus, P. Lond.
II nr. 196 p. 152ft col. i 4, wo (der Jnridicus

Claudius) Neocydes & xqouotos genannt ist, der

auch ungefahr dieser oder einer wenig spateren Zeit

angehcrt (vgl. P. M. Meyer Pap. Arch. DI 102.

104). F. scheint der nnmittelbare Kachfolger des
M. OsciuaDrusus (CIL III 14147, 3) gewesen zn sein.
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205) (T. Flavius) Vespasianus, ein Sohn des
Consuls Flavins Clemens (Nr. 62). Er wurde
nebst seinem Bruder noch vor dem J. 95 n. Chr.
von Domitian zum Thronfolger bestimmt, obwohl
beide noch unmiindig waren. Erst bei dieser Ge-
legenheit erliielt er den Namen Vespasianus (Suet.

Dom. 15; vgl. Stat. silv. IV 3, 18f,)
;

seinen
frttheren Namcn kennen wir nicht. Ilir Lehrer
war Quintilian, inst. or. IV prooem, ; vgl. Auson.
™.n ±l n *. „ „+ /17TTT\ 1 '>1 TTI„ ^Z L t. . .1'

wichtig ; zitiert als ,bell.' nach der Ausgabe von
J. A. Destinon und B. Niese, Berlin 1894).
Das Werk ist von grtffiter Wichtigkeit, wenn auck
die von Josephus selbst nicht verhiillte Unzuver-
lassigkeit seines Charakters (s. besonders bell. Ill
850ff.) Bedenken gegen seine Aufrichtigkeit erregt.
Bei ihm ist auch stets zu bedenken, daB er bei
der Thronbesteigung Vespasians nach klugen Pro-
phezeiungen Freiheit und Burgerrecht bekam (bell.

gratiar. act. (VIII) 7, 31. Es liegt nahe, die 10 III 351. 405-408. VII 448-450; vit. 422-430)
Bronzcmiinzen aus Smyrna mit dem Bildnis ernes und im Gefolge des Vespasian in Alexandrien
jungen Mamies und der Umschrift Oveoxaoiavos
vsioisQog (Eckhel VI 402. Cohen 12 539) ihm
zuzuweisen, wie dies z. B. Bernoulli Rom. Iko-

nogr. II 2, 66f. tut. Allerdinga hat schon Eckhel
dagegen Zweifel geauBert, well F. als Prinz noch
nicht so alt gcwesen sein konne wie der hier

dargestellte Jimgling, und Mow at Bull, epigr.

V 236f. sowie Dieudonne Rev. numism. 1898,

und des Titus vor Jerusalem war. Er ist sichtlich
bestrebt, seinen hohen Wohltatern Angenehmes zu
sagen. Auch insofern ist er tendenzios, dafi er eine-

den judenfeindlichen Schriften entgegengesetzte
Darstellung geben will (bell. I 2). Josephus, bei,

der Thronbesteigung Vespasians etwa 32 Jahre alt
(vgl. Dessau Prosopogr. II 68 nr. 189), ist inrmer-
hin Augenzeuge von clem Berichteten und besali

676 haben diese Miinzen auf den uns dem Namen 20 eigene Aufzeichnungen (c. Apion 1 9, vgl. Vita 361).
nach nicht bekannten Sohn Domitians bezogen,
s.Bd. V S. 1513f. (Domitius Nr. 103) und Fla-
vius Nr. 6. Aber diese Deutung ist, da wir
eben nicht den Namen von Domitians Sohn kennen,
jedenfalls noch unsichcrer. Dafi wir nicht Miin-

zen von F.s Bruder Domitianus (Nr. 78) kenncn,
erklart sich aus der kurzen Zeit ihrer Stcllung
als Thronfolger. [Stein.]

206) T. Flavius Vespasianus = Imperator Cae-

Sein Buch iibergab er (nach 75, da der daroals
geweihte Tempel der Pax VII 158—161 erwahnt
1st) dem Kaiser personlich (vit, 361 ; c. Apion I
50), also zwischen 75 und 79 (vgl. Wachsmuth
Einleitung in das Studium d. alt. Geschichte 438.
446ff. E. Schiirer Gesch. des jiid. Volkes 14

74ff. B. Niese Hist. Ztschr. LXXVI 193—237
H. Graetz Gesch, d. Juden III 5 483ff.).

Die wichtigen Datierungen des Josephus be-
sar Vespasianus Augustus, rflmischer Kaiser vom 30 reiten besondere Schwierigkeiten, was hier nur
1. Juli 69 bis 24. Juni 79 n. Chr. angedeutet werden kann. Dafi sicb die von ihm

I. Que 11 en. a) Vespasianus schrieb selbst angewandten makedonischen Monatsnamen auf das
vsiofivijfiaza uber den Judischen Kricg (Joseph. vom julianischen nur in der Monatsbenennung
vit. 342. 358; c. Apion. I 10, vgl. E. Schiirer verschiedene
Gesch. d. jiid. Volkes I 4 57), und zwar in den
letzten Jahren seines Lebens, denn Josephus liegen

sie bei der Abfassung seiner nicht vor 75 (vgl. u.

S. 2624) geschriebenen Kriegsgeschichte offenbar

nicht vor (bell. I 1. 2, vgl. c. Apion I 9f.); er
_

hatte sie gewifi yon dem abfalligen Urteil fiber 40 Verschiedenheit seiner Quellen bedingt sind (modi-

syromakedonische Sonnenjahr be-
ziehen, ist die Ansicht von Scaliger, Baron,
Usher, wiederaufgenoinmen von O. A. Hoff-
m ami (De imperatoris Titi temporibus recte de-

finiendis, Diss. Marburg 1883, 4ff.), nach dem
die Diskrepanzen in Josephus Angaben durch die-

die Geschichtschreiber des Krieges ausgenornmen.
Zwei Epistulae Vespasians sind als Gesetzesurkun-
den inschriftlich erhalten, eine an die Saborenser
in Baetica (CIL II 1423), eine an die Vanaclner
auf Corsica (CIL X 8038). Worte aus einer Rede
Vespasians im Senat bei Ehrung des T. Plautius
Silvanus CIL XIV 3608; dera Vespasian werden
Eeden in den Mund gelegt bei Tac. hist. II 74f.

Joseph, bell. Iud. Ill 208f. IV 368ff. Philostr. vit.

Apoll. V 29f.

b) Die Geschichte des Vespasian liegt uns in

folgenden Berichten vor; 1. Von Tacitus' Dar-
stellung in den Historien besitzen wir nur noch
die Bucher I -IV ganz und vom V. Buch, nach dem
Umfang der erhaltenen Bucher gemessen, weniger
als ein Drittel; geschildert werden die Ereig-
nisse von Anfang 60 bis Herbst 70 (V 23 ftexu
autumni et crebris per aequinactium imbribus);
fiir sie ist Tacitus Hauptquelle; er allein stellt die

fiziert angenommen von Schurer 14 757, wo 756ff.

iiber die gauze Frage berichtet wrird; vgl. Unger
Zeitrechnung d. Griech. u. Eom. in J. v. Mullers
Handbuch 12, Munchen 1892, 770). Einen ver-

besserten syromakedonischen, den tyrischen Kalen-
der, glaubtB. Niese (Henn. XXVm [1893] 194ff.;

Hist. Ztschr. LXXVI 210, durchgefiihrt in seiner

Ausgabe) angewandt; ihm folgt E. Schwartz
Abh, d. Ges. d. Wissensch. z. Gottingen N. F.

50Vm 6, 1905, 142ff. Diese Ansicht geht davon
aus, daB der Todestag des Vitellius, bei Joseph,
bell. Iud. IV 654 = 3. Apellaios, gerade im tyri-

schen Sonnenjahrkalender auf den aus Tac. hist.

Ill 79—85 herausgelesenen 20. Dezember fallt.

Doch bezeiclmet Josephus an vielen Stellen ganz.

zweifellos judische Monate mit den makedonischen
Namen (Schiirer 756. 759. Chambalu Philol.

XLIV lfc=s5, 508; Philol. Anz. XVI 552ff.L Die
Schwierigkeit ist am besten gelOst von G. F. Unger

Motive der Erhebung Vespasians ausreichend dar. 60 (S.-Ber. Akad. Munchen 1893 II 443ff.), der aus
Tacitus ist zur Zeit der von ihm goschilderten
Ereignisse erst 15 Jahre alt, hat sich also auf
raundliche und literarische Quellen gestiitzt (vgl.

u. S. 2625).

2. Fur die erste Zeit kommt noch besonders
in Betracht Flavius Josephus in der Geschichte
des Jadischen Krieges III— VI (fur die folgenden
Eegierungsjahre ist nocb einiges aus demVTI.Buche

Tacitus den 21. Dezember als Todestag des Vitel-

lius nachweist, womit das Datum des Josephus
durch annehmbare Textanderung in Einklang ge-

bracht werden kann (s. u. J. 69/?). Danach scheint

es richtig, den tyrischen Kalender auszaschalten

und die Data durchgangig als judische Kalender-
data mit makedonischen Monatinamen anzusehen.

Das Werk des Hegesippus ttber den Judischen
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Krieg ist nur eine tjTbersetzung des Josephus

(Hegesippus = Josippus od.er Josephus ; vgl. Niese-
Destinon Praef. p. XlXff. LVIff. Schttrer I

73f.).

3. Die ganze Regierungszeit gibt in wohlwollen-

der Darstellung Cassius Dio im LXVI. Buch seiner

romischen Geschichte, im Auszug des Xiphilinos

vorliegend (im folgenden als
(
Dio' ohne Buch-

angabe zitiert) ; einiges auch bei Zonaras.

4. Die Vita des Sueton berucksichtigt auch

die Jugendgeschichte des Vespasian, undversucht,

ein lebendiges Gesamtbild zu geben ; er bietet

auch hier eine Reihe interessanter Einzelheiten,

die uns die PersOnlichkeit naher riicken.

5. Verloren ist die vom alteren Plinius ver-

faBte Geschichte Vespasians (n. h, praef. 19 [an

Titus]: vos quidem omnes, pairem te fratrem-

que, diximtis opere ittsfo, temporum nostrorum
historiam orsi a fine AufLdi Bassi; nach Plin.

ep. Ill 5, 6 in 31 Buchern). Die strittige Frage,

ob Tacitus , Dio und Sueton dieses Werk oder

einen anderen der Tac. hist. II 101 erwahnten

script-ores temporum-, qui potiente rerum Flavia

domo monimenta belli huiusce- composuerunt
benutzt haben, kann hier unerfirtert bleiben, zu-

mal da man damit iiber Namen nicht hinaus-

kommt (vgl. Momm sen Herm. IV 295ff. Nissen
Rh. Mus. XXVI 479, zusammenfassend Ph. Fabia
Les sources de Tacite, Paris 1893; vgl. oben

Bd. Ill S. 1714ff.).

6) Einzelnes bei Spateren ist meist ohne be-

sondere Bedeutung, z. B. bei Philostratus vit. Apoll.

V 27—41 (ed. C. L. Kaiser, Turici 1844 p. 95
— 104); Eutrop (viele Ubereinstimmungen mit

Sueton; vgl. die Ausgabe der Mon. Germ. Hist.

rec. H. Droysen, Berlin 1878). Wertvoll ist Sex.

Aurelius Victor (de Caesaribus liber ed. F. Pichl-

mayr, Progr. Munchen Ludwigs-Gymn. 1892).

c) Die Inschriften sind von H. C. Newton
The epigraphical evidence for the reigns of Ve-

spasian and Titus (= Cornell studies in classical

philology XVI, Ithaka N. Y. 1901) zusammenge-
stellt und mit einigen Erlauterungen versehen

(vgl. allerdings v. Domaszewski Wochenschr.

f. klass. Philol. 1902, 97f.); die wichtigsten auch

bei Dessau Inscr. lat. sel. nr. 244—255. Be-

sonders erwahnenswert sind aufier den beiden

oben (S. 2623) genannten Briefen (Newton
84. 85)

1. der Schlufi der sog. lex de imperio Ve-

spasiani CIL VI 930 = Dessau 244 = New-
ton 2 (Literatur s. u. J. 69 y); auf einer Bronze-

tafel, die Cola di Rienzi in die Wand der Kirche

von St. Giovanni in Laterano einfiigen und Gregor

XITI. 1576 aufs Capitol bringen lieB; jetzt im
capitolinischen Museum

;

2. auf das Pomerium beziigliche Inschriften

CDL VI 1232 = Newton 3 = Dessau 248 und
VI 31538 = Newton 4;

3. die Acta rratrum Arvalium CIL 2052—
2057 = Henzen XCVH—CIV = Newton 151

—158;
4. insbesondere die stadtrOmisehen Inschriften

CIL VI 930—939 und die Konstitationen CIL
HI p. 849^53. 1959; eine weitere: Altert&mer

unserer heidnischen VoraeitV Tat 83 tind S. 181ff.

(t. Domaszewski), vgL Korr.-BL d. Westd.

Ztschr. 1906, 20ff. (Bitterling).

d) Die Papyri ergeben fur Vespasian nur wenig
(vgl. S. 2635).

e) Die Miinzen Vespasians bei Eckhel VI
319—344. H. Cohen Description historique des

monnaies frappe'es sous l'empir-e Romain, Paris

12 1880, 368—425 (im folgenden nur nach den

Nummern zitiert) ; vgl. B. Pick Ztschr. f. Numism.
XIV 353ff. A. Chambalu Philol. XLV lOOff.

Fiir die alexandrinischen Miinzen miissen neben.

lOMionnet VI 79—84 nr. 297—349; Suppl. IX
34—36 nr. 55-70 verglichen werden von Sal let

Die Daten der alexandrinischen Kaisermiinzen,

Berlin 1870, 22. 23. B. Pick a. a. O. 294ff.

und die Miinzkataloge der grofien Museen, be-

sonders R. St. Poole Catalogue of the Greek
coins in the British Museum, Alexandria, London
1892 und G. Macdonald Cat. of Greek coins

in the Hunterian-Collection, vol. Ill, Glasgow 1905.

f) Neuere Darstellungen : T(illemont) Hi-

20 stoire des empereurs, Paris 1690 I 584—658. II

1—46. Ch. Merivale History of the Romans
under the empire VII, London 1865, 112—291.
L. v. Ranke Weltgcschichte (Leipzig 1883) III l r

209—256. H. Schiller Geschichte der romi-

schen Kaiserzeit I (Gotha 1883) 390—400. 499
—518. v. Duruy Gesch. d. rtfm. Kaiserzeit, iibers.

von G. Hertzberg II, Leipzig 18S6, 55-128. B.

Niese GrundrLss d. rom. Geschichte nebst Quellen-

kundes, Munchen 1906, 291ff. E. Herzog Ge-

30 schichte und System der romischen Staatsver-

fassung II 1 (Leipzig 1887), 285-298. J. As-
bach Kaisertum u. Verfassung, Koln 1896, 52
—80. G. Goyau Chronologie de 1'empire ro-

main, Paris 1891, 134-158. H. Dessau Pro-

sop, imp. rom. II 77 nr. 263. Insbesondere haben
Vespasian (und seine SShne) zum Gegen stand

die Schriften von A. Chambalu De magistra-

tibus Flaviorum, Diss. Bonn 1882; Flaviana I

—V im Philol. XLIV lOfiff. 502ff. XLV lOOff.

40XLVIII 569ff. 765n°. LI 720ff. J. Asbach Die

Consularfasten der Jahre 68—96, Bonn. Jahrb.

LXXIX 105ff. B. Pick Zur Titulatur der Fla-

vier, Ztschr. f. Numism. XIII Iff. 356ff. XIV
294ff. E. Maynial Lcs salutations imperiales

de Vespasien, Melanges d'Arche'ologie et d'Hi-

stoire, Paris 1902, 347—359.
II. Lehen vor der Thronbesteigung.

a) Abstammung (s. die Stammtafel o. S. 2537).

Vespasian stammte aus einer unberuhmten Familie

50 {gens Flavia obscura ilia qiddem, ac sine ullis

maiorum imaginibus Suet. 1). Sein Grofivater

T. Flavius Petro war ein Burger des Municipium
Reate im Sabinischen und diente gegen Caesar als

Centurio auf seiten des Pompeius, kchrte nach der

Teilnahme an der ScMacht bei Pharsalus (48 v. Chr.)

in die Heimat zuriick, erhielt Begnadigung und Ab-
sented und trieb dann gewerbsmafiig die Gelder

von Versteigerungen ein. Seine Fran Tertulla

(Suet. 2) beschaftigte sich spater auf ihren Gutern

60 zu Cosa in Etrurien mit der Erziehung Vespa-

sians. Von Flavius .Sabinus, dem Vaterdes Kai-

sers, haren wir als sicher nur, daB er in Klein-

asien Zollbeamter der Quadragesima (vgl. Mar-
quardt R. St.-V. 11^ 274. Hiischfeld Kaiserl.

Verwaltungsb.a 80) war und von den Gemeinden
wegen seiner trefflichen Amtsfohrunggeehrt wurde

;

spater zog er nach der Schweiz, wo er Geld auf

Zinsen auslieh; dort starb er auch. Seine Ge-
8S
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mahlin Yespasia Polla war aus einer besseren
Familie als ihr Mann, denn ihr Vater, Yespasius
Pollio, ein Burger aus Nursia im Sabinischen,
war dreimal Kriegstribun und Lagerpraefect, und
sein Bruder Senator in der Rangklasse der
Praetoren. Das Ansehen und das Alter der
Gens bezeugte nach Sueton der Name Yespasia
fur einen Ort zwischen Nursia und Spoletium und
die Nennung der Vespasii auf raehreren Monu-

geworfen haben (Suet. 5. Dio LIX 12). Die
Praetur, um die er sich. alsbald bewarb, erhielt

er gleich bei der ersten Bewerbung, und zwar
unter den ersten. Bei dem damals herrschenden
Gegensatz zwischen Senat und Caligula stellte

er sich auf die Seite des Princeps und suchte ihn
sich auf jede Weise zu verbinden: er verlangte
auBerordentliche Spiele fiir einen germanischen
Sieg; die Strafe fur die Teilnahme an der am

menten an diesem Orte. Von Vespasians Geschwi- 10 27. Oktober 39 entdeckten Verschwflrung (Suet.
stern starb seine erstgeborene Schwester, ehe sie

ein Jahr alt war (Suet. 5); sein alterer Bruder
Flavius Sabinus (iiber ihn siebe Dessau Proso-

pc-gr. II 73 nr. 231 und o. Nr. 166) fiel in den
Kampfen bei der Erhebung seines Bruders.

b) Name. T, Flavius Vespasianus: Auf der
vor der Thronbesteigung gesetzten Inschrift CIL
VI 1268 — Newton 1 wird er so ohne Nennung
des Yaters odcr der Tribus, doch mit Praenomen

Claud. 9; Galb. 6. Dio LIX 22. Henzen Act.
Arv. XLIX. 77) wollte er verscharffc wissen durch
Yersagung des Begrabnisses ; vor versammeltem
Senat sprach er dem Kaiser seinen Dank dafttr

aus, daii er ihn mit einer Einladung zur Tafel
beehrt hatte. Yermutlich hat seine Mutter Ye-
spasia Polla ihren Dank gegen den Kaiser fur

die erwiesene Gunst ausgedriickt, Lndem sie sein

Bildnis mit Inschrift in ihrem Hause anbrachte
genannt. Dieses findet sich noch auf wahrschein- 20 (CIL XI 4778 und Arch.-epigr. Mitt. Ost. XY 1892,
lich Vespasian nennenden alexandrinischen Hiin-

zen aus den ersten beiden Monaten von Yespa-
sians Imperium, Juli und August 69 (Coins in

the Brit. Mas. nr. 221 pi. XXXII: AVT TIT
&AAVIO VESniA[N KAI2]

, fy £; ahnlich
229—231 [pi, VII]. 234. 235. 240 [pi. XXIII1.
242. 246. 261 [pi. XVI]. 269; vgl. p. XHIff. und
Hunterian-Collection 421 nr. 149—152. Eckhel
IV 414. VI 341ff.). Das Gentilicium warf er,

33ff. ; vgl. Suet. 1). "Wenn man die Aedilitat
ins J. 38 und die Praetur in das J. 39 setzt, so

stimmt dazu, dafi er inter haec (Suet. 2; doch kann
der Ausdruck auch allgemeiner aufgefafit werden)
die Flavia Domitilia (iiber diese s. Dessau Pro-
sopogr. II 81 nr. 277 und u. Nr. 225) heiratete;

am 30. Dezember 39 gebar sie ihm seinen alte-

sten Sohn Titus props septixonium sordidis aedi-

bus ezthieulo vero perparvo et obseuro (Suet. Tit.
wie es meistgeschah (Mommsen St-R. 112 740), 30 2). Unter Claudius wurde Vespasian auf Ver-
als Princeps ab (nur ausnahmsweise genannt in wenden des Narcissus im J. 41/42 nach Genua-
n™™ n^r.f a™ wi.™ ,.„.,„ t\:„ ii „..< „:_„_

n ^en ggg^igjjj; als Legatus der Legio II Augusta,
die damals in Argentoratum (Straflburg) lag
(Bonn. Jahrb. LXVI 71ff,)

f
wobei er, wie es scheint,

gegen die Germanen kampfte (Joseph, bell. Ill

4). Zur Expedition nach Britannien im J, 43
(vgl. Bd. Ill S. 2796f.) ging er mit dieser Legion
hinuber (Suet. 4. Tac. hist. Ill 44; Agr. 13. Joseph.

eiuem Brief des Vologaesus Dio 11 , auf einer

griechischen Inschrift zu Patara in Lykien [Le
Bas 1265 = Newton 104] und auf "den eben
erwahnten alexandrinischen Mtinzen). Das Cog-
nomen fuhrt er vom Gentilicium seiner Mutter
Vespasia her ; dagegen behalt sein alterer Bruder
den Beinarnen des Yaters, Sabinus (vgl. o. Bd. IV
S. 228. Cagnat Cours d'epigraphie lat.2 67). bell. Ill 4. Dio LX 20. Val. Flacc. Argon. I 7.

Er gehorte zur Tribus Quirina (vgl. beim J. 745). 40 Sil. Ital. Ill 597). Dreifiigmal kampfte er mit
n\ i.Un ^- - " ™ ir Awl ™„„j-

; ™ T -" -1 - dem Feinde ; unter der Fuhrung des consularischenc) Leben bis zum Kommando im Jiidi-
schen Krieg. Vespasian wurde geboren am
Abend des 17. November 9 n. Chr. (Suet. 2 Dio
17. Philocalus CIL I a 255; vgl. CIL VI 200 =
Newton 175) zu Falacrine, einein Flecken bei

Keate im Sabinerland (Suet. 2. Vict. Caes. 8, 4.

Sil. Ital. Ill 594ff. Mommsen CIL IX p. 434).
Mit seiner Erziehung beschaftigte sich Tertulla.

seine Groflmutter vaterlicherseits, in ihrem Land*

Legatus Aug. pro pr. A. Plautius (vgl. Dessau
Prosop. Ill 44 nr. 344) und des Eaisers Claudius

selbst unterwarf er zwei starke Volkerschaften, tiber

zwanzig Stadte und namentlich die Insel Vectis

(Wight). So half er zum Triumphe im J. 44
(Joseph, bell. Ill 5); deshalb erhielt er die

ornamenta triumphalm und in kurzer Zwischen -

zeit eine doppelte Priesterwurde (Pontificat und
haus zu Cosa in Etrurien (Suet. 2|. Sein Bruder 50 Augurat nach der Vermutung Eckhels VI 331;
hatte schon die Senatorentoga angelegt, als Vespa-
sian sich noch lange straubte, in den offentlichen
Dienst zu treten, bis ihn seine Mutter, mehr durch
Vorwurfe als durch Bitten, zur Bewerbung um
die fiir den Senat qualifizierenden Amter drangte.
Vermutlich war ihr senatorischer Bruder (s. oben a)

bei derErlangung des senatorischen Standesrechts
behilflich. Als Quaestor erloste Vespasianus Kreta
und Kyrene. Seine Bewerbung um die Aedilitat

vgl, Cohen 41—15). Unbekannt ist, was Ve-
spasian dem Vater des Princeps Vitellius zu ver-

danken hat, als dessen diem er bezeichnet wird,

wahrend dieser (47 als Consul oder 47 und 48 als

Censor) Amtsgenosse des Claudius war (Tac. hist.

Ill 66; vgl. Dessau Prosop. Ill 451 nr. 500).

Im J. 51 am 24. Oktober, als Vespasian bereits

Consul designatus war, wurde ihm sein zweiter

Sohn Domitianus geboren ; Vespasian wohnte da-

miBlang fast, lndem er nicht gleich bei der ersten 60 mals in der 6. Region der Stadt ad malum Pu-
Bewerbung gewahlt wurde und auch spater nur an
sechster, d. h. wohl letzter Stelle; er bekleidete das
Amt unter Caligula, anscheinend im J. 38 (Suet. 2

;

vgl. u. S. 2628). In diesem Amt soil er einmal
den Zorn dieses Kaisers erregt haben, weil er far
die StraBenremigung nicht hinreichend gesorgt
hatte, und dio Soldaten sollen auf kaiserlichen
Befehl in den Baoscli seiner Toga Strafienkot

nicum, wo Domitian spater den Tempel der Gens
Flavia errichtete (Suet. Dom. 1. CIL X 444).

Consul suffectus war er im November nnd De-
zember 51 {Suet Vesp. 4; Dom. 1. 17; TgL Tac.

hist. II 78). Die Zeit bis zu seinem Proconsnlat

verbrachte er in MuBe und Zurtckgexogenheit
;

sein Gonner Narcissus starb Ende 54 (TgL Dessau
Prosopogr. II 397 nr, 18) j Agrippina, die an-
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fengs einflufireiche Mutter des Nero, furchtete
er, da sie die Freunde des Narcissus auch noch
nach seinem Tode hafite (Suet. 4). Demnach war
Agrippina schon gestilrzt (Snet. Nero 34. Tac.
ann. XIII 12. 18. Dio LXI 7; ermordet im J. 59),
als er Proconsul von Afrika wurde (vor 62 nach
Borghesi Oeuvr. IV 536; vgl. Pallu deLes-
sert Pastes des provinces Africaines I 140f.).

Seine Fuhrung des Proconsulats war nach einer

Folgenden Schiirer Gesch. d. jtid. Volks 12 489ff.).

Reibereien zwischen Juden und Syrern in Caesarea
wurden von Nero zugunsten dieser entschieden (bell.

LT 284). Die Erbitterung dariiber auBerte sich 66
in eiuem Aufruhr (bell. II 285—292) und pfianzte
sich nach Jerusalem fort, wo Florus die Juden noch
mehr reizte durch einen Eingriff in den Tempel-
schatz (bell. II 239) und Plixnderungen (bell. II
305ff.), wobei etwa 3600 Juden den Tod fanden

Nachricht (Tac. hist. II 97) beriichtigt und ver- 10 (bell. II 315; 29. und 30. Mai 66, Unger S. 482).
haBt, wahrend Sueton (4) zwar eine Beschimpfung
bei einem Aufstand zu Hadrumet erwahnt, aber
sagt, sein Amt habe er untadelig und in Ehren
verwaltet. Doch erwahnt auch Sueton, dafi man
ihm vorgeworfen habe, 200 000 Sesterzen einem
Jiingling fiir Verschaffung des latus elavus ab-
genommen zu haben. Fur andere Amtsfuhrung
spricht dagegen, daB er in so zerrutteter Finanz-
lage zuriickkam, dafi er bei seinem Bruder eine

Er versuchte sogar die Burg zu besetzen, um den
heiligen Schatz in die Hande zu bekommen (bell.

II 331). Masada wurde von aufriihrerischen Juden
genommen, die EOmer dort umgebracht; in Jeru-
salem wurde des Kaisers Opfer verboten, die
Burg Antonia von Aufstandischen erstiirmt, die

Besatzung umgebracht, die gefluchteten EOmer
trotz beschworenen freien Abzags niedergemacht
(bell. II 408-456). Jetzt brachen uberall Un-

Hypothek auf seine samtlichen Guter aufnehmen 20 ruhen aus. Cestius Gallus , der Statthalter von
mufite (vgl. Suet a. a. O. Tac. hist. Ill 65), ja
€r soil, um sich mit Anstand halten zu kOnnen,
den Sklavenhandel zu seiner Erwerbsquelle ge-
macht haben; das trug ihm den Schimpfnamen
,der Maultiertreiber' {mulio) ein (Suet a. a. O.).

Unbestimmt wann fiihrte er als Schiedsrichter
«ine Grenzregulierung aus, deren Ortlichkeit und
Art, ob privat oder behtfrdlich, nicht feststeht;

Syrien (Klebs Prosop. I 340 nr. 572; s. o. Bd. Ill

S. 2005 Nr. 9) zog zwar gegen Jerusalem, nahm
am 30. Hyperberetaios = 7. (8.) November 66 (bell.

II 528. Unger 476) die Neustadt ein und liefi

funf Tage lang die Mauern um den Tempel be-
stiirmen, trat aber am 5. Dios = 12. November
(Unger a. a. O. 486) unerwartet den Riickzug an,

der durch den Druck der verfolgenden Juden nach

nius Crassus (CIL VI 1268 = Newton 1; vgl. (bell. II 562—584)
Dessau Prosop. II 277 nr. 131. 132). Ebenso ist Feldherrn um, der
die Zeit seines freundschaftlichen Verkehrs mit JJ - T~ 3 — " '

den Stoikern Thrasea, Soranus und Sentius (Tac.
hist. IV 7), ferner mit Cerealis (Hist. V 26) nicht
zu bestimmen. Seine Gattin und seine einzige
Tochter, Domitilla (Nr. 226), starben vor seiner
Thronbesteigung (Suet. 3).

so sah sich Nero nach einem
der der Aufgabe gewachsen war,

die Juden zu bestrafen und Aufstande der um-
wohnenden Volkerschaften zu verhindern (bell. Ill

3). Er zog den Vespasian wieder an sich heran,
indem er seine Ungnade gegen den Mann, den
er jetzt notig hatte, durch gesteigerte Huld wieder
gut zu machen suchte (bell. Ill 7). Zu diesem

Im J. 66 reiste Vespasian im Gefolge Neros 40 EntschluB wird viel beigetragen haben, dafi Nero
nach Achaia (Dio LXIII 8), zog sich aber den
2orn Neros zu, da er, wahrend jener sang, ofters
fortging oder gar einschlief; so wurde er nicht
nur vom Hoflager verwiesen, sondern es wurde
ihm auch die Teilnahme am Empfang versagt
(Suet. 4 ; ahcliches erzahlt Tac. ann. XVI 5, aber
tnit Kom als Schauplatz; da Vespasian schwer-

von der Ergebenheit des Mannes von niedriger
Herkunft iiberzeugt war (Suet. 4. Joseph, bell.

Ill G). Seine Stellung war hSchst wahrschein-
lich die eines legatus pro praetore (vgl. Tac. hist.

II 4f.; ungenau Joseph, bell. Ill 7 tyy6fisvov
zrjv fiysftovlav rcov im 2vQiag oTQart-vfidzcov •

anders Pick Ztschr. f. Num. XIII 8ff.). Licinius
hch zweimal denselben Fehler gemacht hat, liegt Mucianus (vgl. Dessau Prosop. II 280 nr. 147)
wohl dasselbe Vorkommnis zugrunde; dafi er in dagegen, ein fahiger, aber durch seinen Ehrgeiz
Achaia ui Ungnade fiel, sagt Sueton ausdruck- 50 auch gefahrlicher Mann, wurde Statthalter von
lich; auch Joseph, bell. Ill 7 deutet auf eine Syrien (Tac. hist. I 10).
vorhergehende Spannung hin ; tiber Neros Empfind-
lichkeit TgL Philostrat. vit. ApoB. V 7 p. 88
Kayser). Er begab sich inparvam atque deviam
eivitatem und beobachtete Zuruckhaltung (Suet.
&. a. 0.).

d) Vespasian im Jfldischen Krieg. Seit^
4em Judaa von den Efimern erobert war, herrschten
dort Unruhen, heTVOTgerufen durch Unvertrag-

Wahrend Vespasian seinen Sohn Titus noch
im Winter anfangs 67 (vgl. Joseph, bell. Ill 64)
nach Alexandria (in Agypten; anders Momm-
sen E, G. V 533, 1) sandte, um dort (als Legat,
Suet. 4) die Legio XV Apollinaris (bell. Ill 8,

vgl. 65. Tac. hist. Y 1. Schiirer 511, 31) mobil
zu machen, ging er vom Hoflager des Nero zu
Achaia aus iiber den Hellespont zu Land nach

licMjit der Juden nut den Syrern nnd durch 60 Syrien und sammelte dort die Streitkrafte der
Aufstande, die eineraeite durch messianische Er-
wartungen (belLYT 312ft Snet 4. Tac. V 13.

Euseb. hist eccL III % andrereeits durch die
Wirtechaft der rOmischen Procnratoren veranlafit

waren. Noch scUimmet wurde die Lage unter und
•durch Gessius Floras (trf. Dessau Prosop. n 117
nr. 103), der im J. 64 Procurator wurde (Joseph,
ant XX 111 ; beU. U 277£; TgL hierzu und zum

Earner, deren Kern die Legionen V Macedonica
und X Fretensis bildeten, und 20g Hilfstruppen
von den benachbarten KOnigen heran (belL III 8.

65. Tac. hist. I 10; TgL H 4. Suet 4). Von
Antiochia marschierte er nach Ptolemais (belL
III 29); ein Detachement von 7000 Mann unter
dem Tribunen Placidus legte er auf Bitten der
Einwohner nach Seppharb (belL III 59). Titus
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traf mit der XV. Legion in Ptolemais ein , so

dafi Vespasian jetzt 3 Legionen, 23 Cohorten,

6 Schwadronen und noch so viele asiatische Hilfs-

truppen zur Verfiigung standen, daB seine Streit-

krafte 60 000 Mann betrugen (bell. Ill 04—69).

Im Fruhjahr 67 zog Vespasian zur Unter-

werfung Galilaas aus, zogerad, wie um den Juden

noch die Moglichkeit friedlicher Unterwerfung

zu gewahren, aber zugleich sich auf einen Be-

lagerungskrieg vorbereitend (bell. Ill 127). Ein-

nahme und Bestrafung traf zunachst die Stadt

Gabara fill 132-134 ; xfj nolei uov rafidQwv codd.,

doch s. 0. A. Hofman'n De Titi temporibus recte

definiendis, Dissert. Marburg 1883, 29, 2). Dann
ruckte er, da die Juden sich in das Bergland

zurtickgczogen hatten, gegen ihren Stutzpunkt

Jotapata vor (am 23. Artemisios = etwa 26. Mai

;

bell. Ill 142-145; vgl. Unger 488), wo in-

zwisehen Josephus, der Befeblshaber der jiidi-

schen Streitkrafte in Galil&a, eingetroffen war

(bell. Ill 145 ff.), und umzingelte sie. Am
anderen Tag liefi Vespasian sturmen, doch die

Roroer wurden zuriickgeschlagen. Dies wieder-

holte sich bis zum fiiniten Tage (bell. Ill 157).

Jetzt wurde ein Damm aufgeworfen und mit 100

Wurfmaschinen besetzt. Doch die Juden rich-

teten durch Ausfiille an den Belagerungswerk-

zeugen Schaden an, und als Vespasian die Ma-

schinen aneinander riicken lieB und der Damm
wuchs, lieli Josephus die Stadtraauer erhohen

(bell. Ill 161—175). Jetzt beschlofi Vespasian,

die Stadt durch Aushungern zu bezwingen (bell.

Ill 176—189). Dann griff er aber wieder zu den

Waffen, zog die zur Abwehr der Ausfalle nicht

geeigneten ochwerbewaffneten aus deni Kampfe

zuruck und liefi den Sturmbock in Tatigkeit treten;

doch erfinderisch wufiten sich die Juden mit immer

neuen Mitteln zu wehren (bell. Ill 203—228).

Dabei wurde Vespasian durch ein feindliches Ge-

schofi arn Fufie verwundet, jedoch nicht schwei

(bell. Ill 236ff.). Die Erbitterung, die sich des-

balb des Heeres und des Titus bemachtigte, konnte

sich entladen in einem groBen Sturm auf die

Stadt am 20. Daisios, etwa 21. Juni 67, doch

gegen Abend mufite Vespasian die Truppen nach

grofien Verlusten zuruckruien (bell. Ill 253-282).

Nun liefi Vespasian auf den erhohten Dammen
drei eisenbeschlagene Tiirme zur Beschiefiung

der Stadt errichten (bell. Ill 283-288). Nach-

dem inzwischen durcb Truppendetachements die

rebellierende Stadt Japha am 25. Daisios, etwa

26. Juni. genommen war (bell. Ill 289—306) und

zwei Tage spater die Samariter am Berge Gari-

zim besiegt worden waren (bell. Ill 307—315),

drangen endlich in der Friihe des 1. Panemos,

etwa 2. Juli, am 37. Tage der Belagerung (Jo-

sephus sagt 47, doch hat er sich wahrscheinlich

um 10 geirrt. s. Chambalu Philol. Anz. XVI
557. Unger 487) die Romer ohne Miihe in die

von den Ermudeten schlecht bewachte Stadt ein

(bell. Ill 323 ff.), wobei auch Josephus in Vespa-

sians Hande fiel. Josephus erinnerte sich recht-

zeitig der Traume, die ihm die Zukunft der romi-

schen Imperatoren enthullt hatten, und erreichte

damit eine freundliche Behandlung (bell. Ill 351

—354. 392-408).
Am 4. Panemos = 5. Juli brach Vespasian

wieder nach Ptolemais auf und kam von dort

nach Caesaiea am Meer, wo er die V. und X,
Legion ins Winterquartier legte, wahrend die XV^
nach Skytopolis ging (bell. Ill 409—413). Eine
Abteilung Truppen scbickte er zur Eroberung von

Joppe aus, das der Stutzpunkt jtidischer Seerauber

geworden war (bell. Ill 414— 431). Vespasian

selbst begab sich nach Caesarea Philippi zu Hero-

des Agrippa (uber ihn vgl. Dessau Prosop. II 16$
nr. 89. Schiirer I 490—502), der ihn mit Trup-

10 pen unterstutzt hatte, blieb dort zwanzig Tage-

und zog von dort gegen die vom Konig abge-

fallenen Stadte Tarichea und Tiberias am See'

Genezareth (bell. Ill 413—445). Titus braehte-

das Heer von Caesarea und traf den Vater zu

Skytopolis (bell. Ill 446). Die romerfreundliche

Partei lieferte Tiberias dem Vespasian aus. Einen

Teil der Mauer lieB er einreifien, angeblich weil

die Soldaten nur mit Gedrange durcb die engen

Tore kamen (bell. Ill 447—461). Nach Tarichea,

20 kam Vespasian, nachdem der vorausgeschickte-

Titus die Stadt erobert hatte; dann lieB er Flofie

bauen und die Kahnflotte der gefluchteten Juden

verfolgen und vernichten (bell. Ill 462—451).

Um auf diesen Sieg die Munzen mit der Auf-

scbrift Victoria navalis (vgl. Eckhel VI 330.

CohenV 632-639; Titus 386-390; Dom. 636-638)

und die Auffiibrung von Schiffen im Triumph-

zug bell. VII 146 zu bezieben, scheint er etwas

zu geringfugig, doch ist es noch bedenklicherr

30 ihn (mit Dumersan und Madden, s. Schiller

I 391, 3) auf die Vernicbtung der Seerauberei vor

Joppe zu bezieben, wo tiberhaupt kein Seesieg

vorliegt (bell. Ill 414—427). Lfber Aufriihrer^

soweit sie nicht Taricheer waren, hielt er ein

strenges Gericht. Er lieB sie mit der Hoffnung

auf Begnadigung nach Tiberias in die Rennbahn

fiihren; 1200 Greise und Schwache liefi er da

niederhauen, 6000 junge Leute scbickte er Nero^

die ubrigen wurden verkauft (8. Gorpiaios = etwa

40 6. September 67; bell. Ill 532—542). Welter

zog er nach Gamala : den Romern gelang es ein-

zudringen, sie wurden aber wieder hinausgedrangt.

Vespasian hatte sich zu weit vorgewagt und ge-

riet mit seinen Begleitern in Lebensgefahr ; doch

gelang es ihm , kampfend die Stadt zu ver-

lassen. Die Belagerung wurde fortgesetzt, und

am 23. Hyperberetaios (etwa 20. Oktober) wurde

die Stadt erobert (bell. IV 1—83). Nachdem

auch Gischala Titus die Tore geoffnet hatte (bell.

50 IV 2), war ganz Galilaea unterworfen (bell. TV
"

84—120).
Vespasian schaffte die X. Legion nacb Skyto-

polis, mit der V. und XV. marschierte er wieder

nach Caesarea am Meer (bell. IV 87. 88). Da-

durch, daB er jetzt an der Kiiste von Judaea noch

Jamnia und Azotus eroberte, war Ende des J. 67

die Hauptstadt der Juden auch vom Meere ab-

geschnitten (bell. IV 130). Im Winter 67/68-

ordnete Vespasian einerseits die Verwaltung de&

60 eroberten Gebietes (bell. IV 442), anderaeita flbte

er das Heer zum Erieg gegen die Hauptstadt

(bell. IV 88—91). Dort war unterdeflsen der

Burgerkrieg ausgebrochen; die rOmi^Jen OB-
ziere rieten deshalb. zu raschem AngiiC, und die

vor den Zeloten aus Jerusalem entBobenen Juden

baten auch um Hilfe. Docn Vespasian wolltfr

die Eroberong Jerttsalems biB zuletet aufsparen

und erat, um nicht behindert zu sein, das ubrige-

2633 Flavius

Xand unterwerfen. So nabm er Gadara, die Haupt-

stadt von Peraea am 4. Dystros (etwa 27. Fe-

"bruar 68; bell. IV 413) und lieB von Placidus

-das ubrige Peraea bis zum Toten Meer erobern

<bell. IV 419-439). Dann ruckte er, zur Eile

.angetrieben durcb Nacbrichten vom Aufstand des

Vindes in Gallien (bell. TV 440—441), von Cae-

sarea uber Antipatris, Tbamna, Lydda, Jamnia

nach Ammaus, wo er die V. Legion in ein festes

Lager legte (bell. TV 443—445). Er machte dann 10

einen VorstoB nach Idumaea, liefi dort Truppen

zuruck und zog Tiber Ammaus durch Samaria

bindurch nach Jericho, wo er am 3. Daisios (etwa

24. Juni 68) anlangte ; die fast leere Stadt fiel in

seine Hande (bell. IV 446—452). Von dort aus

besuchte Vespasian auch das Tote Meer (bell.

IV 447). Er errichtete nocb einige Truppenlager

in Judaea um Jerusalem von alien Seiten einzu-

schliefien (bell. IV 486-490). So war das Er-

gebnis : fortuna famaqw et egregiis ministris 20

intra duos aestates euneta camporum omrwsqiw

praeter Hierosolyma urbes victore exereitu te-

nebat (Tac. hist. V 10. ZonaT. VI 18). Als Ve-

spasian, nach Caesarea zuruckgekehrt, gerade alle

Trappen auf Jerusalem vorriicken lassen wollte,

wurde ihm die Ermordung Ncros gemeldet (bell.

IV 491 ; Nero f 9- Juni 68). Daraufhin verschob

Vespasian in Erwartung der Ereignisse im Reich

<len Zug nach Jerusalem (bell. IV 497; proximus

amuts civili hello intentus quantum ad Iudaeos 30

per otium transiit Tac. hist. V 10). Als die

Nachricht von der Erhebung Galbas eintraf, liefi

er, Galba weder zu- noch abgeneigt (Tac. hist.

I 10), das Heer ihm huldigen (a. a. O. II 6) und

wartete Auftrage Galbas zur weiteren Kriegfuh-

rung ab. Um sie in Empfang zu nehmen, schickte

er -Herodes Agrippa und Titus nach Rom (bell.

IV 498. Hegesipp. IV 21. Tac. hist II 1. Suet.

Tit. 5), diesen ausdriicklich ad venerationem eul-

tumqve eiiis (Tac. hist. I 10), aber auch zur Be- 40

werbung um Ehrenamter, wabrscbeiulich auch,

damit Titus sich zur Adoption empfehle (Tac.

hist. II 1). Damals schon wird wohl Mucian

der weitausschauende LenkeT der Ereignisse ge-

wesen sein (s. u, S. 2634).

In der ersten Halfte des Januar 69 erfolgte die

Abreise des Titus (vgl. O. A. Hoffmann De impe-

ratoris Titi temporibus 19). In Korinth bekam er

Kunde von der Ermordung Galbas (15. Januar

69; Tac. hist. II 1. Joseph, bell. IV 499), von 50

der Rustung des Vitellius und von der Erhebung

Othos (Tac. hist. H li. Wahrend Agrippa weiter-

fahr, kehrte Titus nach Caesarea zu Vespasian

jEuruck (belL IV 501). Mucian und Vespasian

hatten schon ihre Heere zu Otho schw5ren lassen

(Tac. hist. I 76. II 6). Der Krieg ruhte indessen;

nur einen Zug in die Gegend von Jerusalem unter-

nahm Vespasian am 5. Daisios 69 (= etwa 14. Juni,

bell. TV 55(hX; Niese in seiner Ausgabe setzt

ihn ins J. 68; vgL auch Graetz Gesch. d. Jnden 60
TTT 519, 5), wohl durch die gesteigerten Un-

ruhen in Judaea veranlaBt (belL IV 503—544).

Nach Caesarea znruckgekehrt, hfirte er, dafi Vi-

tellius Imperator gewarden (beU. IV 588) oder

vielmehr nach dem Sieg bei Bedriacum (Tac hist.

n 40—45) und dem Tod des Otho vom Senat

am 19. April (Dio IXT 1. Tac hist H 55.

Henaen Act. Arr. p. XCIV and 64) als Impe-

rator aneTkannt worden war (uber den Jiidiachen

Krieg vgl. noch MommsenK.G. V532ff. Graetz
a. a. O. Ill 426ff.; bes. 494ff. E. Schiirer Gesch.

d. jud. Volkes 12 502ff.).

e) Die Vorbereitungen zu Vespasians
Erhebung. Da Vespasian gegen Vitellius eine

personliche Abneigung und auch Verachtunghegte,

wie Vitellius gegen ihn Mifitrauen (Tac. hist. II

73), versetzte ihn dessen Erhebung in Aufregung

(bell. IV 589. 590). Doch scheint die durcb die

weite Entfernung von Italien gelahmte Hand-

lungsfahigkeit, ferner der ungewisse Ausgang und

ein Zagen vor der Grbfie der Aufgabe bei ihm

den Gedanken an eine Auflehnung zunachst zu-

riickgedrangt au haben (bell. IV 591 ; vgl. Tac.

hist. II 24. 75). Aber unter den Offizieren und

Soldaten seines Heeres garte es ; sie waren eifer-

siichtig und erbittert dariiber, dafi die germani-

schen Legionen den neuen Princeps geschaffen

hattcn (Tac. hist. II 6. Joseph, bell. IV 592—

600) : als ihnen Vespasian den Huldigungseid fur

Vitellius vorsprach, hfirten sie ihn stillschweigend

an (Tac. hist. II 74); denn sie wunscbten ihren

Feldherrn geradezu mit Gewalt (bell. IV 603) zum

Imperator zu inachen. Ob diese Erregung und

dieser Wunsch ein ganz spontaner war oder ob

er von Mucian beeinfluBt wurde, lassen die Be-

richte unklar: jedenfalls hat Mucian den Vespa-

sian zur Annahme des Imperiums bestimmt. Zu-

erst waren sie als benachbarte Provinzstattbalter

verfeindet : beim Tode Neros aber war eine Annahe-

rung zwiscben ihnen eommuni utilitaU zustande

gekommen, wozu besonders der bei Mucian beliebte

Titus mitwirkte (s. u. S. 2699 ; bell. IV 32. Tac. hist.

II 5; vgl. H 77). Beim Ausbruch des Kampfes zwi-

scben Otho und Vitellius hatten sie sich nur zu einer

abwartenden Stellung entschlossen trotz der Unter-

nehmungslust des Heeres (Tac. hist. II 7. Joseph,

bell. IV 502). Als nun Vitellius die Oberhand

gewonnen hatte, drangte Mucian bei einer Zu-

sammenkunft am Berge Karmel den unentschlos-

senen Vespasian, von den hoheren Offizieren und

den Freunden des Vespasian unterstutzt ,
zum

festen Entschlusse {ego te Vespasiane ad impe-

rium vooo Tac. hist. II 76. Joseph, bell. IV

605). DaB Mucian nicht selbst nach dem Princi-

pat strebte, war vielleicbt begriindet durch die

Bedenken, die er wegen seines eigenen Vorlebens

und Eufs (Tac. hist. I 10) und wegen seiner

Kinderlosigkeit und der daraus envachsenden

Schwierigkeiten in der Thronfolge haben uiufite

(Tac. hist. EL 77; vgl. hist. I 10: cui [Mucian]

expeditius fuerit trader-e imperium qiiam obti-

nere). Gewifi erwartete er, bei Vespasian derall-

machtige Mann zu werden (Dio LXV 8), was ihm

auch zuerst gelang (s. u. beim J. 69 y, 70 o). Auf die

Entschliefiung Vespasians scheint auch seinGlaube

an Vorzeichen und Prophezeiungen eingewirkt zu

haben (Ausfuhrliches Tac. hist. II 78. Suet, Vesp.

4. 5. Appian. bei Zonar. XI 16. Dio LXV 9. LXVI

1

Joseph, bell. Ill 399ff. IV622ff.; vgl. Schiirer I

514, 41. B. N i e s e Historische Ztschr. LXXVL 197).

Schon vorher hatte sich Vespasian, der Bedeu-

tung Agyptens entsprechend, des Praefecten von

Agypten, TL Iulius Alexander (Tgi^ Dessau
Prosopogr. H 164 nr. 92) versichert: jetzt teilte

ihm Vespasian mit, dafi er sich zur Ubernahme

des Imperiums entschlossen habe und auf seine



Hilfe bane (Tac. hist. II 74. Joseph, bell. IV
616). Uber die Proklamation schwebten, wie
es scheint, noch Verhandlungen zwischen Vespa-
sian und Mucian durch Vermittlung des Titus
(Tac. hist. II 79. 80), da tat schon Ti. Alexander
auf Vespasians Nachricht hin eilig den ersten
Schritt: in Alexandria, am 1. Juli 69, prokla-
mierte er Vespasian als imperator und nahm den
agyptischen Legionen (III Cyrenaica und XXII

konnte : so l&Bt er die Comitien vor dera 1. Februar
stattfinden. Doch ist die Berechnung etwas zu*

genau; zudem wird das Diplom von Vespasians-
Reichsverwesung ausgestellt sein (vgl. Dio 2).
Goldmunzen mit tr. p, und Bezeichnung von Titus-
und Domitian als Caesarea und Principes iuven-
tutis konnen schon 69 gepragt worden sein {Cohen.
539). Die Jahresziffer dei trib. pot. ist auf Munzen
sehr selten zu flnden (Coh en 139 Gold. 140 Silber.
CiO A n f l rr n v n , ~ n „ *-* . w _ - ...iv,tB.i^^ F-rr -

v—
,

j tv7, ™ ,
*>C -UJ BeiLe" zunnaen iu on en isy Wold. 140 Silber.Deiotanana auf Vespasiar

»
den Eid.zh (Tac. hist. 10 284 G. 547 S. 564. 566 S. 565 G., aber nicht anf

iLi „*.i , ^ .^J1, bel1
:
*V 61L ^er die Senatsmiinzen),

Eeihenfolge der Ereignisse vgl. 0. A. Hoffmann
De Titi temporibus recte definiendis, Marburg
1883, 32ff.).

III. Regierungszeit.
a) Namen und Titel. Das Praenomen und

Gentilicium lieB Vespasian dem Herkommen ge-
maB ausfallen (vgl. Mommsen St.-R. II 741f.)
und nahm das Praenomen imperator an, natiirlich

Der Beiname pater patriae war gewifi unter
den am 22. Dezember angebotenen honores (Vespa-
sian lehnte ihn zunachst ab, nach derselbeu ver-
dorbenen Stelle bei Suet. 12; die Konstitution vom
6. Marz nennt ihn noch nicht, CIL III p. 849>
= Newton 30 = Dessau 1989).

Auch der Oberpontificat mufi Vespasian durch
denselben Senatsbeschlufi zuerkannt worden sein.am dies tmperu, 1. Juli 69 (diesmal Tac. hist. 20 Die Annahme des Titels pontifex mammus wie die-

11 79 primus principals dies; Suet. 6 princi- Designation zum cos. Ill ist wahrscheinlich be-
patus dies genannt); ebenso die Bezeichnung reits in die Zeit der Fruhjahrscomitien zu setzen
Caesar (vgl. Bd. Ill S. 1287), die er zwischen (CIL III p. 849, Diplom vom 6. Marz, nennt
lmperatornamen und zuweilen vor (so Lex de im- Vespasian noch einfach trib. pot. cos. II, doch

J-w /
L
,^ T

9
T
30)°derme

T
1
T
st nach dem Cognomen der Meilenstein CIL X 8005 = Newton 125-

fuhrte (vgl CIL Indices. Henzen Act. Arv. 173). nennt ihn pont. max. tr[ib. poJL cos. Ilifmp . . .7

™™„ t I v
G 6

-

Co^°
1

mina
:
^Augustus- desig. Ill, p. p., geho'rt also, da auf Inschrif-namen hat Vespasian wohl ausdrticklich vom Se- ten die Zahlen der trib. pot. selten fehlen, wahr-

nat erst am 22 Dezember 69 erhalten (Tac. hist. scheinlich vor den 1. Juli 70, wie auch CIL XI
ill?' TT <'

•

Henz
f
n Acta Arv. 173), 30 1171 = Newton 184 mit, [pont] max. trib.

doch wird er in semen ersten Proklamationen pot. [cos.] II; allerdings hat unter den im J. 70
schwerlich darauf verzichtet haben (vgl. Tac. hist.
II 80 und dieunten genannten Munzen), Zefiaoxos
findet sich schon im ersten agyptischen Jahr des
Vespasian, d. h. vom 1. Juli bis 29. August, auf
alexandrinischen Munzen (Poole Brit. Mus. Alex-
andria V 247. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt.
XIII 91f.), auf Papyri am 16. und 20. September
(BGU II 644, 1. Kenyon Greek papyri II 194),.j Qllf J' ' ,1 -V • V t f fJ

iX
,

} Imr aen ^ugunixei aui Munzen setzen, die wohtund auf ein^er klemaSlatischen Inschnft vor dera40zur Feier der Kooptation des Kaisers in das-

gepragten Munzen mit der Aufschrift Fortunae
reduci [Cohen 81—85. 171. 185. 186; vgl. 86-

—94] nur eine [186] p. m. und [cos.] des. Ill,,

von Cham b a In mag. Flav. 17 wird die Annahme
des Titels p. m. wie die Consuldesignation des-
halb in den November gelegt).

Von anderen Priestertumern liefi Vespasian:
nur den Augurtitel auf Munzen setzen, die wohl

22. September (Arch.-epigr. Mitt. XIII 89), Aug.
ist auffalligerweise dem Namen Vespasian vorge-
setzt Cohen 185. 533 v. J. 70; 201. 270. 271.
296. 333. 533 ohne Jahresbezeichnune aber offen-
bar fruh.

s

Vespasian rechnete seine tribunizischen Jahrc
vom dies imperii an (Borghesi Oeuvr. VI 1-36).
Als der Senat ihm am 22. Dezember cuneta prin-
cipibus solita zuerkannte (s. J. 69 y) war die tri-

Collegium geschlagen sind (Cohen 41—43 wahr-
scheinlich aus dem J. 70, 44 vom J. 71, 45 von
72 oder 73; vgl. Mommsen St.-R. II 787, 8).

Consul und zwar Ordinarius war Vespasian
als Princeps achtmal (Suet. 8). Zum Consul II
wurde Vespasian am 22. Dezember 69 zusammen
mit Titus designiert (Tac. hist. IV 3. 38. Dio*

1); daher wurde er Januar 70 cos. II mit Titus y

dann war er im J. 71 cos. Ill mit M. Cocceiust * . . , J ,
v „ { f uanii wai m mi j. ii cos. in mit m.. uocceius

bumcwpotestas darunter (Tac. hist. IV 3, vgl. I 50 Nerva , 72 cos. IIII, 74 cos. V, 75 cos. VI, 7ft
47. II 55). Wenn die verdorbene Stelle Suet. 12
sagt, daB Vespasian die tribunicia potestas erst
spat annahm, so kann man an eine auffallige Aus-
dehnung des Zwischenraums zwischen Senatsbe-
schlufi und Comitien denken (Mommsen St.-K.
11 838; von den vier uns bekannten Fallen be-
tragt der langste Zwischenraum 53, der kurzeste
12 Tage)

; doch dann ist Tacitus' Schweigen auf-
fallend. Es lafit sich nur konstatieren, daB das
Diplom vom 7. Marz 70 (CIL IDZ p. 849 = 60Newton 30 = Dessau 1989) die trib. pot.
nennt (Chambalu mag. Flav. 8f, will auf Grand
dieses Diploms, wo nur die trib. pot. und cos. II
erwahnt ist, schlieBen, daB Vespasian die iibrigen
vom Senat zugedachten Befugnisse und Ehren
abgelehnt habe; darauf stutzt er die Berechnung
der Zeit, in der das Anerbieten von Bom aus
nnd die Ablehnung sm Alexandria vollzogen sein

cos. VII 77 cos. VIII, 79 cos. Villi, von UII
bis Villi stets mit Titus zusammen; nur drei-

mal finden sich private Eponyme (s. bei den Jahren).
Die Comitien waren hochstens im J. 70 im Herbst
(s. o.), sonst im Friihjahr, und zwar im Marz
(Chambalu mag. Flav. 15f.; PhiloL XLVTI 765f.
LI 720f.) : auf den Diplomen vom 5. April 71 (CIL
III p. 850. 1959 ^ Dessau 1990. 1991 = New-
ton 31. 32) ist Vespasian bereits cos. desig. IUL

CensoT designates ist Vespasian mit Titus
wohl schon 71 , die Censur treten sie dann im
Frflhjahr 73 an (s. beim J. 73 0).

Die Imperatorakklamationen des Vespasian
gehen nach den Insehriften und Hftnzen bis XX.
Die Verteilung anf bestimmte Jabre ist meist
moglich, die Beziehung auf bestiimnte Ereignisse
bei der luckenbaften tTberliefemng anflerst proble-
matisch (s. bei den eiazelnen Jabren am Schlnfi).

zotw i^iavius ±iavius i!63»

Die Eeihenfolge der Titel Vespasians iist im
aHgemeinen pont. max., trib. pot., imp** censor
(nur auf dem ersten der drei diesen Titel ent-

haltenden Diplome, CIL m p. 852, stebt er ganz
am Ende) ,

pater patriae, consul. Munzen, auf
denen das Consulat an der Spitze stent (Cohen
30. 32-42. 114. 130. 289. 347. 470), sind viel-

leicht beim Amtsantritt geschlagene Gelegenheits-

munzen (nach Mommsen St.-R. II 758), "ftber

Schreibung (Eckhel a. a, 0.) ist kein triftiger

Grand, sie in Antiochia gepragt sein zu lassen
(an der Lesung Cohen 546 Prine[eps] iun[io-
rvm] nimmt Mommsen Numism. Ztschr. TTT

Wien 1871, 460, 1 keinen AnstoB); allerdings

spricht auch nicht (wie Chambalu Philol. XLV
101 will) die AnfiihruDg der trfibunieiaj potfestas)
dagegen, denn Vespasianmag ihre Verleihung anti-

zipiert haben ; er rechnet sie ja auch spater vom
die Titulatur vgl. Eckhel VI 342ff. Momm- 10 1. Juli 69 an. Chambalu a. a. 0. zieht hierhin
sen St.-E. TI 740ff. Chambalu De magistrati-

bus Flaviorum, Bonn 1883.
b) Regierung.

69 : trib. pot. cos. des. II (vom 22. Dezember an),

a) Die Vorgange im Orient. Die Nachricht

von der Proklamation Vespasians zu Alexandria

bewog, als sie zu den Legionen in Caesarea

kam, die aufgeregten Soldaten, am 3, Juli, non

Cohen 261 IMP. CAESAR. VEISPASIALI
IMP. 1* LIB[ERTAS] RESTITVIA; ,fabri-
que barbare, mats a"argent pur (

. 571 sans le-

gends. Tete radiee du Soleil de face. 1£ Vespa-
sianus {Vespasianus debout a gauche, en habit
militaire usw.) (Cohen 617 Victoria Augusti
B/ aequitas Aug. tragt weder Name noch Kopf
Vespasians, vgl. Pick Ztschr. f. Numism. XIV
362). Nach Antiochia zog Vespasian selbst und

parata contione, non eoniunetis legionibus die 20 griff ein (Tac. hist. II 82. bell. IV 630). Dann
salutatio imperatoria zu improvisieren, ohne
den von Mucian mit der endgultigen Absprache
zuiiickkehrenden Titus abzuwarten (F. Nonas
lulias Tac. II 79; V. Idus lulias Suet. 6, wo-
gegen hist. II 81 spricht; Jos. bell. IV 601—617
setzt die Proklamation in Judaea vor die in Agyp-
ten, vielleicht um Judaea diese Ehre zu siehern;

doch Tacitus und Sueton und die Bezeichnung
des 1. Juli als dies imperii widerlegen ihn).

deckte er sich zum bevorstehenden Krieg mit
Vitellius den Riicken durch Unterhandlungen mit
den Parthern und Armeniern; ferner ging er mit
Titus nach Alexandria (Wende 69/70; bell. IV 656.
Tac. hist II 82. Suet. Vesp. 6; Tit. 5 nicht da-

gegen), um Agypten zu besetzen, von wo aus
er zugleich Italien durch die Sperrung der Ge-
treideausfuhr in der Hand und durch die Ein-
kiinfte diesei reichsten Provinz wie durch ihre

So erhielt Mucian die Nachricht von der salu- 30Lage einen siehern Ruckhalt hatte (bell. IV 605ff.
J ~ J "'" : ~" Tr"'~ A L'"" TT """ --1"--" 1 - Tac. hist. Ill 48). Botschaften fertigte er an

alle Feldherren und Heere ab; die von Vitellius

entlassenen Praetorianer wollte er wieder ein-

stellen und so gewinnen. Mucian dagegen nahm
die Niederwerfung des Vitellius auf sich (Tac.

hist. II 82. 98. Ill 3. bell. IV 631). Als Mucian
schon unterwegs war, beniitzte Anicetus, ein Frei-

gelassener des letzten unter Nero abgesetzten
pontischen Konigs Polemo, die unsichere Lage

tatio im Hauptquartier Vespasians schneller als

er bei der Abreise des Titus vermutet hatte:

anders als Ti. Alexander hatte er aber auf sie

gewartet und liefi jetzt seine Truppen zu Vespa-
sian schworen ; die Nachricht, Vitellius beabsich-

tige den Garnisonwechsel zwischen den syrischen

und germanischen Legionen, hatte ihn wohl eben-

sosehr aufgeregt und zu Vespasian gedrangt wie
damals seine Soldaten (Tac. hist. II 80). Noch
vor dem 15. Juli war ganz Syrien vereidigt und 40 des romischen Reichs, um angeblich fur Vitel-
somit schon 9 Legionen (2 in Agypten, 3 in

Judaea, 4 in Syrien) fur Vespasian; auch Soemus
von Emesa, Antiochus von Komrnagene. Herodes
Agrippa, der, insgeheim benachrichtigt, von Rom
kam , traten auf Vespasians Seite (Tac. hist. II

81). Festlich wurde Vespasian vom ganzen Osten
gehuldigt; auch seinen Sohnen, die er zu Cae-
saTes und Principes iuventutis ernannte (vgL o.

S. 2636; schon vor dem 22. September 69 feiert

lius die Volker zur Erhebung zu bringen. Vespa-
sian schickte den Virdius Geminus mit Legions-
vexillaren zur Unterdruckung hin, dem es gelang,
auf improvisierter Flotte die Feinde zu verfolgen
und den Tod des Anicetus herbeizuftihren. Vespa-
sian , schon uber diesen Sieg erfreut , erhielt

noch dazu in Agypten die Nachricht von der
Entscheidungsschlacht bei Cremona (Tac. Ill 47.

48), also gegen Ende November. Ebenso die
der Demos von Apollonia am Rhyndakos [Ao

t

ut- 50 Unruhen im Reich ausnQtzend, hatten die Daker
Ttav6]v Kaioaga tov tov Szfiaorov vtov, vgl. Ku-
bitschek Arch.-epigr. Mitt. XIII 91). Er und
Mucian begaben sich nach Berytus, um Kriegsrat
zu balten (Tac. hist. II 81. Jos. bell. IV 620) fur

den Fall, dafi Vitellius Widerstand leistete, und um
fur die Finanzen zu sorgen: die nervos belli

civilis verschaffte Mucian in skrupelloser Weise,
allerdings auch aus eigener Tasche (hist. II 84).

Als erste MaBregeln wurden beschlossen: Aus-

nach Abzug des moesischen Heeres sich an den
Ufern der Donau ausgebreitet und drohten bereits

die Legionslager zu zerstOren; doch Mucian, gerade
nahe (s. S. 3639), stellte ihnen die VI. Legion ent-

gegen (Anfang November ; vgl. Beuchel De leg.

Rom. I Italica, Diss. Leipzig 1903, 122L). Der
Proconsul Asiens, Fonteius Agrippa (Dessau
Prosopogr. n 85 nr. 309), wurde nach Moesien ver-

setzt; man gab ihm zum Grenzschutz von Vitellius
hebung von Truppen und Einberufung der Vete- 60 ubergetretene Truppen (s. S. 2639), um sie so mit
ranen , Anlage von Waffenfabriken und Pragung
von Gold und Silbermunzen zu Antiochia (Tac.
hist. II 82). Die Bestimmung dort gepragter
Munzen (Eckhel VI 320, vgl. Cohen 538—546)
ist recht unsicher, da hier, abgesehen von der
Bezeichnung der Sohne als Caesarea and Prin-
cipes iuventutis, nur aus dem Fehlen von Bezeich-
nungen gescblossen werden kann ; die nachlasgige

auswartigem Krieg zu beschaftigen (hist. LTI 46).

Vespasian hielt inzwischen daustra Aegypti be-

setzt (hist. II 82. Snet. 7), um so auch noch das

auf Kornzufuhr angewiesene Kom and zwar durch
Hunger zu bezwingen. Auch die atrikanische Knste
sollte zur Sperrung der Getreidezufuhr gezwungen
werden (hist. Ill 48).

§) Die Gewinnung der Donaulander, die Er-
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oberung Italiens mid Boms. Das Heer des Mucian
bestand aus der Legio VI Ferrata und 13 000 Mann
vemllaHi (Tac. hist. II 83. bell. IV 632, vgl.

V 43. 44, wonach zur Erg&nzung von vier damals
verminderten Legionen 5000 Mann verwandt wur-
dcn). Zur Verfugung stand ihm auch die pontische

Flotte, die er nach Byzanz gerufen hatte (hist.

II 83. Ill 47). Doch fiihrte er wegen der Herbst-
sturme das Heer auf dcm Landweg durch Kap-
padokien und Phrygien (bell. IV 632).

Inzwischen batte das illyrische Heer fur

Vespasian Partei ergriffen; der Abfall ging aus
von der Legio III Gallica, die friiher unter Mucians
Oberbefehl in Syrien gestanden hatte und zur
Zeit von Neros Tod nach Moesien verlegt war,
und ergriff dann die dera Vitellius feindseligen

Legionen VII Claudia und VHI Augusta (Tac.

hist II 74. 85. Suet. 6. bell. IV 619. Vict. Caea.

8, 2ff. Ph. Fabia Eev. des etudes anc. V 329

von Ravenna und Misenum, Lucilius Bassus, trat

zu Vespasian fiber (II 100), ebenso die Flotte von
Ravenna (III 12). Das Heer des Caecina hlieb

Vitellius tren (III 14), aber in der grofien Nacht-
schlacht bei Cremona (HI 15—25) , am 29. Okt.
(Nissen Bonn. Jahrb. GXI/XII 70; vgl. noch
Mommsen Herm. V 169ff. Dio LXV 10—14.
Joseph, bell. IV 641—644. Vict. Caes. 8), wurde
es von Antonius Primus ganzlich geschlagen (was

10 wahrscheinlich den AnlaB zur zweiten acclamatio
imperatoria Vespasians gab). Es folgte die Erstiix-

mung und die von Vespasian offenbar nicht gebil-
ligte (III 53) Plunderung und Einascherung von
Cremona (III 26—33. Dio LXV 15). Der von Rom
her zu langsam anrttckende Valens wollte in Gal-
lien und Germanien neuen Widerstand gegen Ve-
spasian ins "Werk setzen, doch bei Monaco fand
er die Gegend schon Vespasian ergeben (Til 40—43). Die drei spanischen Legionen traten nun

[nach Jahresb. f. Geschw. XXVI 1, 1387]), und 20 auch auf Vespasians Seite, ebenso die Legio II in
sie unterhandelten, auch zum Zwange hereit, rait

den pannonischen Legionen (VII und XIII Ge-
mina) ; auch diese, gegen Vitellius erbittert, traten
auf Vespasians Seite unter dem Einflufi des Le-
gaten der VII., des Antonius Primus, eines Mannes
mit dunkler Vergangenheit, aber von groBer Tat'
kraft, die er jetzt Vespasian zuwandte (vgl. Klebs
Prosopogr. I 103 nr. 688 und v. Rohden o.

Bd. I S. 2635ff.). SchlieBlich folgte auch die dal-

Britannien unter Unruhe der iibrigen Legionen
(EH 44). Jetzt schlofi sich auch die Flotte von
Misenum der Sache Vespasians an (III 57).

Antonius Primus war inzwischen auf Rom los-

geriickt (III 50) und gelangte iiber Carsulae (ITI

60) und Narnia nach Ocriculum, wo er das Heer
festos Saturni dies (III 78), 17.—23. Dezember,
feiern lieB. Dort bekam er die Nachricht von
den Vorgangen in Rom: Vespasians Bruder, der

matische Legion, die XI Claudia (Tac hist. Ill 85. 30 Stadtpraefect Flavius Sabinus, zur Besitzergreifung
86). Antonius Primus und Cornelius Fuscus, der
eifrig fur Vespasian eintretende Procurator Pan-
noniens (vgl. Klebs Prosopogr. I 447 nr. 1107),
UeBen iiberallhin Sendsclireiben gehen (hist, II

86. 98). Sie wandten sich auch an die dem Vi-
tellius feindlichen Legionen XIV Gemina Marcia
Victrix, von Vitellius nach kurzem Aufenthalt in

Dalmatien nach Britannien geschickt, und an die

vor kurzem nach Spanien verlegte I Adiutrix (vgl.

der Stadt von den primores civitatis angetrieben,

hatte mit Vitellius iiber die Abdankung vergeb-

lich unterhandelt , da dieser zum Bleiben ge-

zwungen wurde (III 64 ff. Dio LXV 17, Joseph,
bell. IV 645ff.) : die Vitellianer drangten die An-
hanger des Sabinus (darunter die Ersten des

Senats, viele Ritter, die Stadtbesatzung), sich aufs

Kapitol zuriickzuziehen (eoncubia node, Tac. hist.

Ill 69, am 18. Dezember), wohin Sabinus den Do-
Pfitzner Kaiserlegionen 218. 257. Jtinemann40 mitian bringen lieB, und von wo aus er, belagert,
De leg. Rom. I Adiutrice, Dissert. Leipzig 1894), in der Nacht die Flavischen Heerfiihrer zu Hilfe
nl/l ft \\f\-— m t\ rt rt ri ttt rt 1*4- rt t* rf"I r\ W 4-r\\limn aC *4m n lv w* **« ——1 - I ^ jy ~l~ . . .

"
fm l'J XTT ^ rt\ 1 -i r\die aber eine abwartende Stellung einnahmen, wie

auch die beiden andern spanischen Legionen,
die VI Victrix und X Gemina j auch Hordeonius
Flaccus in Germanien, Bolanus in Britannien,
Valerius Festus in Africa, dessen Legion, die

III Augusta gegen Vespasian war (Tac. hist. IV
48ff.), warteten den Erfolg ab (hist. II 96. 97, vgl.

Ill 13. 15). Der Verkehr mit Rom war fur die

rief. Luce prima (Tac. hist. Ill 70) des 19.

Dezembers wurde das Kapitol gestiirmt, wohei es

in Flammen aufging (vgl. Gercke Seneca-Stu-

dien 249f. Jordan Topogr. d. Stadt Rom I

2, 28. 121. 130). Sabinus wurde gefangen und
getotet, wahrend Domitian entkam. Auf die

Nachricht von der Belagerung zog Antonius auf
der Flaminischen Strafie nach Saxa rubra (HI

Heere im Norden und Westen durch Posten des 50 78), wo er multo iam noctis des 20./21. Dezem-
moesischen Heeres bebindert ; denn dem gut ver- ber eintraf und die Na - -

-

got
hullten Vorgehen Vespasians gegeniiber war Vitel-

lius zu Gegen ziigen unfiihig, wahrend Vespasian
iiber Italien gat unterrichtet war (hist, II 98).

Antonius Primus sollte auf Befehl des Ve-
spasian in Aquileia stehen bleiben, urn einer-

seits sich mit Mucian und seinem Heer zu ver-

einigen, andererseits die Besetzung Agyptens
durch Vespasian abzuwarten, da dieser durch eine

Nachricht vom Tod des Sabi-

nus und dem Kapitolbrand erhielt. Am andern
Tag (III 79), also am 21. Dezember. kam er nach
Rom, eroberte es (III 82ff.), und Vitellius fand
den Tod (Tac. hist. Ill 85. Dio LXV 21. Zonar.

XI 16. Oros. VII 8, 7. Eutrop. VII 18, 4ff.

Suet. Vit, 15ff. Joseph, bell. IV 654, wo wahr-
scheinlich statt tQizji = 3. vielmehr zfj rfj = 18.

fttjvog 'Axe/lalov zu lesen ist; vgl. dariiber wie
solche Truppenmacht und durch die Getreide- 60 uber die Datierungen der vorhergehenden Tage
sperre von Agypten aus einen unblutigen Sieg zu
erringen gedachte (hist. Ill 8. 48j ; doch drang er

auf eigene Faust iiber Aquileia, Altinum, Padua,
Vicentia in Italien ein (hist. Ill 6. 7). Der Fiihrer
der in Rom bereits degenerierten Truppen des
Vitellius, Caecina, war durch Vespasians Binder
geschickt bearbeitet (H 99) und fiel von Vitel-
lius ab (Til 13); der Kommandeur der Flotten

G. F. Unger a. a. O. 456—465. 491ff. Tille-
mont I 706. Chambalu De mag. Flav. VII

1; anders v. Rohden o. Bd. I S. 2635ff. nach
B. Niese Herm. XXVIII [1893] 203).

y) Die Ereignisse in Kom Ton Vitellias Tod
bis zur Jahreswende. - Domitian, der sich zu den
siegreichen Heerfahrern begab, wurde als Caesar
begruflt (Tac. hist. IH 86. IV 2). Antonius Pri-
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mus hatte die Macht in der Hand; einer seiner

Peldherren, Arrius Varus, wurde Praefectus prae-

torio (II 2). Am folgenden Tag, 22. Dezem-
ber (vgl. Tac. hist. Ill 86), senatus euncta prin-
eipibus solita (s. u.) Vespasiano deeernit laetus

tmd in der Hoffnung, das Ende des Burgerkriegs,

•des Weltkriegs sei erreicht. Die zuversichtliche

Stimmung wurde erhflht durch ein Sehreiben des

Vespasian , das verlesen wurde , in dem er ut

urkunde fur die im Anschlufi an die Zuerkennung
der Tribunicia potestas zu verleihenden Befug-
nisse. Auf die Behandlung und Erlauterung der
einzelnen Punkte muB hier mit einem Hinweis
auf die betreffende staatsrechtliche Literatur ver-

zichtet werden; sie lassen sich nur im Zusammen-
hang mit der staatsrechtlichen Stellung des rOmi-
schen Principats behandeln. Wenn das Gesetz
auch fur Vespasian gegeben ist, so enthalt es,

princeps loquebatur, eivilia de se, egregia de 10 abgesehen vom letzten Punkt, doch nichts Neues
republica. Zur Huldigung designierte der Senat
Vespasian und Titus zu Consuln , Domitian er-

hielt die Praetur und das eonsulare imperium
(Tac. hist. IV 3. Dio 1). Ein Sehreiben des

schon naheu Mucian verdroB den Senat, doch er-

kannte man ihm zu die triumpkalia de hello

eivium ; sagte man : wegen seiner Verdienste

im ,Sarmatei3krieg' (womit wohl seine Abwehr der

Daker [s. o. S. 2638], multo cum honore verborum

auf ihn insbesondere Zugeschnittenes (das hatte
Tacitus auch erwahnt), sondern es ist ein Teil
der bei jedem Regierungsantritt vorgenomraenen
Fmerung aus dem Geiste der Tradition, die das
fehlende Staatsgrundgesetz durch ein Gewohn-
heitsrecht ersetzt. Die einzelnen Punkte des
Fragments bcziehen sich auf 1) die auswartige
Politik (Recht der BundnisschlieBung) , 2) und
3) das Verhaltnis zura Senat (Recht der Berufung

gesteigert, gemerat war); auch die andern Flavi- 20 auch zu aufierordentlichen Sitzungen, der Ein-
schen Heerfuhrer erhielten Ehrungen (Tac hist.

IV 4). Ferner wurde eine Huldigungsgesandt-
schaft an Vespasian beschlossen (a. a. O. IV 6—8). Mit der Regelung der verfahrenen Finanz-
wirtschaft sollte bis zu Vespasians Riickkehr ge-

wartet werden. In diesen Punkten trat bereits

die Opposition der stoischen Partei gegen den
Princeps hervor, auch in der Frage, mit welchen
Mitteln das Capitol wiederhergestellt werden sollte:

bringung von Antragen), 4) die Empfehlung der
Magistraturkandidaten (eommendatio oder suffra-
gatio), 5) die Vorschiebung des Pomeriums, 6) die

Verwaltungsmafiregeln, 7) die Dispensationen und
Privilegien, 8) die Ratifizierung der Regierungs-
handlungen Vespasians seit seiner Annahme des
Imperiums am 1. Juli 69. Literatur: Momm-
sen St.-R. II 839f. (,Kompetenzgesetz Vespasians',
,iibertragt dem Princeps die durch Spezialklauseln

dafl nicht der Princeps, sondern der Senat den 30 normierte und erweiterte tribunicische GewaltM.
Bau vornehmen solle, sah man als Majestatsbc-
leidigung an (Tac. hist, IV 4. 9; vgl. Hirsch-
feld Kaiserl. Verwaltungsb. 2 265). Als Mucian
(wohl richtig Joseph. IV 654 : noch am 22. ; anders
Schiller I 499, 5, doch Tac. hist. IV 4 paueos
post dies rechnet von der Abfassungszeit seines

Briefs) in die Stadt einzog, war des Antonius
Regiment bald zu Ende: jener spielte den Prin-

ceps (Tac. hist. IV 11 ; Agr. 7. Dio 2).

F. B. R, He Hems Lex de imperio Vespasiani,

Dissert. Chicago 1902; dazu Chambalu Neue
Philol. Rundschau 1903, 30f. H e r z o g II 617ff.

681ff. 689ff. (fur diejenigen Bestandteile des Prin-
cipats , welche nicht im imperium proecmsulare
und der tribunicia potestas enthalten sind , ein
besonderer Akt von Ubertragang. ein Gesetz uber
die allgemein politische burgerliche Aushilfsge-
walt). H irschfeld Kaiserl. Verwaltungsbeamte 2,

_

Was unter den dem Vespasian gewiihrtenewwete 40 Berlin 1905, 475 (,die Summe der dem Kaiser
incipibus solita zuversteben ist, zeigt Tac. verfassungsmaBig zustehenden Rechte', ,durch ein

Senatusconsult mit Gesetzeskraft'
;
,um die Ruck-

kehr neronischer Zeiten fur immer zu verhuten').

J. N. Madvig Verfassung und Verwaltung des
rom. Staates I 5l6ff. O. Karlowa Rom. Rechts-
gesch. I 494ff. 625 (die Feldherrnrechte der kaiser-

lichen Gewalt standen zu Anfang der Lex).

A. Nissen Beitrage z. rem. Staatsrecht, StraB-
burg 1885. 227ff. H. Schiller Rom. Staatsalter-

pr%nc
hist. I 47: deeernitur Otkoni tribunicia potestas

et nomen Augusti et omnes pHncipum konores,
vgl. II 55 euncta longis aliorum principatibus
eomposita (Vitellio) statim decemuntur. Es war,
abgesehen von der Anerkennung des Imperiums
und des Namens Augustus, eine Zuerkennung der
Tribunicia potestas, aber auch noch besonderer
Rechte, die erst in der Entwicklung des romi-
schen Principats den zu Tage getretenen Bedurf- 50 tiimer2, Munchen 1893, 99. Cantarelli Bull.
nissen entsprechend diesem zu teil wurden (Lex vv-nr nnan\ ntna -v^-.-i^. t;jL .. ........ 1. .-

de imp.Vesp. CIL VI 930, 5 ita uti Ucuit Divo
Aug. Ti. Iulio Caesari Aug. Ti. Claudio Caesar

i

Awgusto Germanico u. 6.) und nun zusammen in tig

-

licherweise in demselben Gesetz wie die Tribu-
nicia potestas (Mommsen) verliehen wurden.
Von diesem deutlich in einigen Punkten (Z. 2-7)
an die tribunicische Grnndgewalt anknupfenden
Gesetz ist der letzte Teil erhalten, die sog. lex de

com. XVIII (1890) 242ff. Weitere Literatur bei

Her zog a. a. O. Karlowa a. a. O. Hell ems
6. If.

6) Welche Ereignisse in dem J. 69 AnlaB zu
einer aeelamatio imperatoria botcn, ist, abge-
sehen von der mit der Erhebung am 1. Juli ver-

bundenen ersten Akklamation (s. o. S. 2637), schwer
zu sagen, da die erste bezeugte, die fttnfte, erst

dem Ende des J. 70 zuzuweisen ist (s. bei J. 70 1}).

imperio Vespasiani (s. 0. S.2625), der Form nach 60 Am ehesten ist "an den Sieg von Cremona wegen
SenatsbescnluB (Madvig I 546), doch s. Z. 30 seiner Bedeutung fur Vespasians Imperinm zu

denken , dann an die Besiegung der Vitellianertttique quae ante hone legem rogatam acta gesta
decreta imperata ab imperatore Caesare Vespa-
siano Aug, iussuM mandatuve eim a quo-
que sunt, ea permae iusta raiaque tint ae si

populi plebisve iussu acta essent; TgL die sanctio

(Mommsen St.-B. 11-841. Herzog II 617);
dem Inhalt nach zusammenfiissende Beatallungs-

und den Tod des vorigen Princeps am 21. Dezem-
ber (als Domitian als Caesar begrufit wurde, Tac.
hist. DH 86). Ferner bietet sich Mucians Kampf
mit den Dakem dar (s. o. S. 2638. 2641), der als in
Sarmatas expeditio vom Senat zum Vorwand ge-
braucht wurde, urn diesemnach kriegerischenEhren
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geizenden Marine (vgl. a. a. 0. HE 8) die Trium-

phalzeichen de hello dvin/m zu geben (a. a. 0„

IV 4). Allenfalls laBt sich noch in Erwagung
Ziehen die Niederwerfung des Pontischen Auf-

standes unter Anicetus (Tac. hist. Ill 48 laetum

ea victoria Vespasianum). Diesen Annahmen
steht allerding? entgegen, daB Vespasian auf dem
Diplom Tom 6. Marz 70 einfach imperator heifit

(vgl. noch M a y n i al 3521 CIL III p. 849 = N e w-

ton 30 = Dessau 1989).

70: poniifex maxim/us tribunieia potestate (II

vom 1. Juli an) imperator II — VI pater pa-

triae eonsul II designate III.

a) Die Reichsverwesung zu Rom. In Rom be-

antragte der Caesar Domitian am 1. Januar, dem
ersten Tag seiner Praetur, im Senat, auf den sein

Auftreten einen guten Eindruck machte, die

Wiederherstellung der memoria Galbae und lehnte

andrerseits den Einblick des Senats in die Listen

die auch in Gennanien in Erscheinung trat dnrch

die Erhebung des Vitellius (Tac. hist. I 55—57),
den Marsch und Kampf seiner Truppen in Italien

(a. a. 0. 59—70. II 11—45), hatte Iuiius Civilis.

(vgl. Dessau Prosop. II 187 nr. 179), em Mann
aus batavischem Fiirstengeschlecht, der schon unter

Nero nnd Vitellius in Lebensgefahr geraten war,

unter dem Deckmantel der Parteinahme fur Vespa-
sian im Sommer 69 zu einer EmpCrung benutzt,

10 zu der er die Bataver, Canninefaten, Friesen und
nordlichen Gallier und nach einem Waffenerfolg

auch noch Germanenstamme auf dem rechten

Rheinufer fortrifi (Tac. hist. IV 13—18, vgl.

Joseph, bell. VII Toff,). Acht Batavercohorten

verstarkten seine Streitkrafte ; sie waren von Otho
nach Italien bemfen , von Vitellius nach der

Schlacht bei Bedriacum nach Germanien. zuruck-

gesandt (Tac. hist. II 69) und dann wieder

von ihm wegen der Kriegsgefahr zuriickgerufen

der Anklager der letzten Jahre ab, da der Prin- 20 worden (a. a. 0. 97); doch auf dem Marsch nach

ceps das entscheiden rmisse (Tac. hist. IV 40).

Am nachsten Tag mahnte er zur VersOhnung;

Mucian stellte sich schiitzend vor die Anklager

und nahm des Friedens wegen zwei unbedeutende

Verbannungen vor. Die Macht in Handen hatte

eigentlich nur Mucian, denn Domitian flibrte ein

recht ungebundenes Leben als Fiirstensohn (a. a.

0. IV 2. Dio 2), ktimmerte sich wenig um Regie-

rungssorgen, wenn er nicht gerade etwas Be-

Italien kehrten sie nun urn und schlugen.sich zu

Civilis durch (a. a. 0. IV 19. 20). Dieser liefi

jetzt alle Truppen zu Vespasian schworen und
forderte noch die von ihm zurlickgeworfenen Le-

gionen, die V Alauda und XV Primigenia, dazu

auf, doch ohne Erfolg. Die dem belagerten Vetera.

unter Fiihrung des Dellius Vocula zum Entsatz.

nahenden, in Neuss durch die XVI. Legion ver-

starkten obergermanischen Truppendetachements

sonderes durchsetzen wollte; semen Namen trugen 30 der IV Macedonica und XXII Primigenia mach-
" " ten in Gelduba (Gellep) Halt (a. a. 0, 22—26).

Auf die Nachricht von der Schlacht bei Cremona
sebwuren die romischen Truppen, wenn auch

die epistulae und edicta (a. a. 0. IV 39). In-

dessen hatte Mucian, der ,Bruder' Vespasians, die

Vollmacht, im Namen des Princeps zu verfiigen,

dessen Siegelring er auch trug; er und Domitian

besetzten nach eigenem Gutdiinken Amter, so daB

Vespasian seinem Sohn ironisch dankte, dafi er

ihn noch nicht abgesetzt habe (Dio 2). In Mucians

Augen war das Imperium sein Geschenk an Vespa-

sian (Tac. hist. IV 4. Dio 2), das er noch nicht

widerwillig, zu Vespasian. Jetzt erklarte Civilis,

fur die Freiheit kampfen zu wollen (a. a. 0. 311).

Wahrend er seine stets wachsende Anh&ngerschaft

unter den Germanen stammweise zu Einfallen

vorschickte, miBlang ihm die Eroberung Geldubas

(a. a. 0. 28. 33). Vocula zog kampfend nach

abzuliefern brauchte, und er fiihlte sich deshalb 40 Vetera, doch als sich die ruckwartige Verbindung

vorlaufig im ganzen Auftreten selbst als Princeps, ° l0 i™iAW ™, fi fiiW* « At* TT^r nnnh ver-

und die Burger umwarben ihn. Ei leistete Vespa-

sian gewifi gute Dienste, besonders als tuchtiger

Finanzmann , der das Geld als Nerv der Regie-

rung ansah und eifrig und wenig bedenklich im

Aufsuchen der Geidquellen war (Dio a. a. 0.).

Seine rucksiehtslose Art zeigte er auch den Leuten

gegenuber, die dem neuen Imperium gefahrlich

sein konnten, besonders Vitellianern ; was ihm

als unsicher erwies, ffihrte er das Hcer, noch ver-

grOfiert durch Truppen aus Vetera, nach Neuss.

Dort bekamen die Legionen von Vitellius ge-

schicktes Geld auf ihr Verlangen voro Statthalter

Hordeonius, nnd zwar im Namen Vespasians, aus-

gezahlt: darauf vertranken sie das Geld, schlugen

Hordeonius als Verrater tot und erklarten sich

aufs neue fiir Vitellius, von dessen Tod sie noch

nichts wufiten (a. a. 0. 35. 36). Doch die I., TV.

von solchen in die Hande flel, wurde getotet (Tac. 50 und XXII. Legion, voll Reue und bald wieder fur
-

- ' "

'
Vespasian in Eid genommen, folgten dem Vocula

zu dem von Chatten, Usipiern und Mattiakern

bedrohten Mainz (a. a. 0. 37).

Mit Beginn des J. 70 erhielt der Aufstand

neue Nahrung durch die von Civilis und den

Druiden geschickt ausgedeutete Nachricht vom
Untergang des Capitols und dehnte sich auf die

Treverer, die von Iuiius Classicus und Iuiius Tutor

llVi„11> niHllvl„, „„„„ umill/11 u±Ji A . vur beeinfluBt waren, und die Lingonen unter der Fuh-

dem noch Torn Praetor urbanus Iuiius 60 rung des Iuiius Sabinus aus : ein gallisches Beich

hist. IV 11). An seine Feinde im eigenen Lager,

Antonius Primus und Arrius Varus, wagte er sich

nur mit Freundlichkeiten heran, doch schaftte er

die ihnen besonders eTgebenen Legionen , die

VTI Galbiana und die III Gallica, nach Pannonien

und Syrien und schickte einen Teil des Heeres

nach Germanien, von wo aus gerade besonders

ungunstige Naehrichten eingetroffen waren. So

wufite Mucian, wahrend noch offiziell am 1. Ja-

Frontinus einberufenen Senat den Heeren und
ihren Fuhrern sowie den verbiindeten asiatischen

Konigen gedankt wurde, die Flavischen Heer-

fuhrer alJmahlich auf die Seite zu schieben und
allea in Ordnung zu bringen (Tac. hist. IV llf.

39ff.).

/?) Die Unruhen in Germanien nnd Gallien.

Die allgemeine Unsicherheit der Zustande im J. 69,

sollte begrundet werden (a. a. 0. IV 54f.). Den

Vocula lockteu Classicus und Tutor zum Entsatz

von Vetera von Mainz weg, doch bei Neuss trennten

sie ihre Truppen ab und brachten die rtmischen

Soldaten dazu, Vocula zu erschlagen mid auf das

gallische Keich zu schwOren (a. a. O. IV 56—59).

Die ausgehungerte Besatzuog von Vetera ergah

sich dem Civilis und schwur denaelben Eid, doch
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beimAbzug wurde sie von den Germanen nieder- prwatm esset, amiei vocabamur) erinnerte und
gemacht (Tac. hist. IV 60). Jetzt wurden die den Beginn des Kampfes mit der Aufforderung

rOmischen Lager bis auf Mainz und Vindonissa des Antonius Primus, fur Vespasian sich zu er-

(Windisch) geschleift und verbrannt (a, a. 0. IV heben, verkntipfte (a. a, 0. V 19—26). Der
61). Die XVI, Legion muBte von Neuss, die Frieden war fur die Bataver offenbar ehrenvoll

I. von Bonn nach Trier Ziehen (a. a. 0. IV 62). (vgl. Tac. Germ. 29); doch war die Gefahr des

Die noch nicht mit den Siegern verbiindeten gallischen Reiches beseitigt, die romische Herr-

Stamme schloBen sich gezwungen an, bis der Sieg sohaft hergestellt , und Vespasian konnte seine

der remertreuen Sequaner fiber den Lingonen Aufmerksamkeit mehr der inneren Festigung des

Iuiius Sabinus den Fortschritt der Bewegung in 10 neuen Imperiums zuwenden.

Gallien hemmte (a, a. 0. IV 63—67), was in Tiber den Krieg vgl. bes. Mommsen R. G.
friedfertiger Art durch einen von den Romern be- V 117—131. S chiller I 500—506. J. Asbach
rufenen gallischen Volkertag zum Ausdruck kam Kaisertum und Verfassung 65ff. E. Ritterling
(a. a. 0. IV 69). Do legione X Gemina, Diss. Leipzig 1885, 37ff.;

Inzwischen hatte Mucian den Gegenschlag Westd. Ztschr. XII 105ff. Manches ist im An-
vorbereitet: offenbar vor dem 21. Juni (denn er schluB an die Ergebnisse der Ausgrabung des
und Domitian fehlen bei der Grundsteinlegung Neusser Lagers in helleres Licht geruckt von
des Capitols, Tac. hist. IV 53) zog er selbst mit H. Nissen Bonn. Jahrb. CXI/XLT 60—80.
Domitian, den er unter den Augen behalten wollte, y) In der ersten Jahresbalfte hatten auch in

zum Kxieg aus; er kam aber, trotz oder wegen 20 Afrika Unruhen begonnen : der Proconsul L. CaL
Domitians Ungeduld, mit ihm nur bis Lugudunum purnius Piso (Klebs Prosop. I 284 nr. 238; o. Bd.
(a. a. 0. IV 68. 851; panegyrisch Joseph, bell. LTI S. 1385 Nr. 79) war von dem Legaten des
VLT 85ff.); die VIII Augusta, XI Claudia, XXI afrikanischen Heeres Valerius Festus (Prosopogr. I
Rapax, II Adiutrix riickten von Suden auf den 272 nr. 184), einem Verwandten des Vitellius, zu
Kriegsschauplatz; die XIV Gemina wurde von einem Aufruhr oder doch zur Teilnahme an den
Britannien, die VI Victrix und I Adiutrix, spater Kampfen fiir Vitellius bearbeitet worden ; doch
auch die X Gemina (Ritterling Westd. Ztschr. waren die Bemuhungen bei dem vorsichtigen

XII 108ff.), wurden aus Spanien herbeigerufen

;

und angstlichen Mann vergeblich. Aber durch
das Heer sollten befehligen Annius Gallus (o. einen Streich des Mucian als Thronpratendent
Bd. I S. 2268 Nr. 49) und Petilius Cere alis 30 verdachtigt, wurde er auf Veranlassung des Festus
(v. R oh den Prosopogr. Ill 25 nr. 191. Tac. hist, per summum facinus (Plin. ep. Ill 7, 12)

IV 68; verworren ist Joseph, bell. VII 82ff.). ermordet (vor 21. Juni, Tac. IV 48 vgl. 53).

Schon dadurch, daB der Anmarsch der romischen Dieser gab sich darauf durch willkiirliche Be-
Vortruppen bis Mainz ungehindert vor sich ging, strafungen und Belohnungen von Soldaten bei

zeigte sich die Planlosigkeit der gallisch-germa- Vespasian das Ansehen, als habe er einen Krieg
nischen Heerfiihrung; dazu entwichen ihr die unterdruckt. Dann wandte er sich gegen die

beiden Legionen bei Trier, jetzt wieder fiir Garamanten, die von der mit Leptis in Zank
Vespasian, zu den Mediomatrikern. Bei Bingen geratenen Stadt Oea aufgewiegelt worden waren,
wurde Tutor zuriickgeworfen (Tac. hist. IV 70); und schlug sie (Tac. hist. IV 48—50. Plin.

Cerealis drang in dreitagigem Marsch von Mainz 40 n. h. V 38). Offenbar wegen dieses Ereignisses
zur Mosel vor, schlug die Treverer bei Rigodu- wurde er [hastis] puris IIII vexillis 1III cor[onis
lum (Riol; a. a. 0. IV 71) und besetzte Trier IIII vjallari murali classiea afurea] ausge-

(a. a. 0. IV 72—74). Dort versuchte das ge- zeichnet und machte weiter Karriere (CIL V 531
samte Heer der Feinde in einer Nachtschlacht = Dessau 989 = Newton 27).

die ROmer zu iiberfallen (a. a. 0. IV 76. 77; <5) Die Sarmaten waren in Mosien einge-

vgl. J. Asbach Westd. Ztschr. XVI 193ff.); doch drungen (vgl. beim J. 69a) und machten romische
Cerealis siegte und nahm das feindliche Lager, Truppen und den von Vespasian 69 nach Mosien
etwa_ Juni 70 (a. a. 0. IV 78). Wenn jetzt auch geschickten Statthalter C. Fonteius Agrippa (Pro-

Civilis zum Riickzug nach Norden gezwungen war sop. II 85 nr. 309) nieder. Vespasian sandte dar-

und die Ubier wieder zu den ROmern traten, so 50 auf den Rubrius Gallus (Dessau Prosop. Ill 137
hatten diese doch am Niederrhein zunachst noch nr. 94) dorthin, der den Kampf schnell entschiedt
keine Erfolge (a. a. 0. IV 79). Civilis zog Ver- er schlug die Sarmaten, drangte sie in ihre Heimat
starkungen aus Germanien heran ; aber als auch zuruck und belegte die Provinz mit zahlreicheren
Cerealis Heer durch das zum Teil erst jetzt an- und grofieren Besatzungen (Joseph, bell. VII 89

*

ruckende Aufgebot verstarkt war, gelang ihm bei —95; vgl. beim J. 735. e; Mommsen R. G.
Vetera ein zweiter grofier Sieg iiber Civilis (a. V 200).
a. 0. V 14—18). Doch war in dem von Wasser- e) Vespasian in Alexandria und Rom. Vespa-
laufen durchsclmittenen niederrheinischen Lande sian erhielt Anfang Januar (vgl. Chambalu mag.
so der Widerstand noch nicht gebrochen, zumal da Flav. 9) die Nachricht von den entscheidenden
die rOmische Flotte zunichst vereagte : das Kriegs- 60 Ereignissen in Rom sowohl durch private Nach-
glflck schwankte in kleineren Kampfen noch bis richten von Romern cuiusque ordinis (Tac. hist,

zum Herbst (a. a. O. V 28) hin und her und ge- IV 51. Joseph, bell IV 656), die ihn aufsuchten,

wahrte Cerealis mtrlangsame Porschritte. Schliefi- als auch naturlich durch die Geaandten des Senats
lich machte er Friedensvorschlage ; auf diese (Tac. hist. IV 6). In Alexandria verweilend, trat

scheint Civilis, gedr&ngt von der Stimmung im er sein zweites Consulat an (a. a. 0. IV 38).

eigenen Volt, eingegangen zq sein, indem er mit Hier fanden sich Gesandte van flberallher ein

Geschick an sein VerhAltnifl zu Veapaaian (erya (bell IV 656), auch eine Gesandtschaft des Parther-

Vetpasianum veins miht ofaerwmtia, et cum kOnigs Vologeses, dessen Anerbieten, 40000 par-



2647 Flavius Flavius 2648

thische Reiter als Hilfe za senden, rait Dank abge-

lehnt wurde (Tac. hist. IV 51). Die Alexandriner

erwarteten Belohnungen fur ihre schnelle Ergeben-

heit, doch Vespasian brauchte selbst Geld: das

Volk mufite erhtfhte, erneute und neue Steuern be-

sahlen ; ebenso in den andern Provinzen, in Italien,

mid in Eom selbst. In Alexandria griff er auch in

die Tempelkassen und verkaufte den groBten Teil

des kGniglichen Palastes. Die Begeisterung der

Alexandriner wurde zu Verdrufi und Hohm man
nannte ihn xvfitoo&xtqg, Salzflschhandler (Suet. 19),

und wegen einer Kopfsteuer ,Sechsobolenbettler

{Dio 8 verdreht hier wohl Ursacbe nnd Wirkung)
und sang Spottlieder auf ihn; das alles trotz des

wunderbaren Ereignisses, da8 sich ein Blinder

und cm Lahmer zur Heilung meldeten und Vespa-

sian auf Drangen seiner Umgebung das Wagnis
mit Erfolg unternahm (Dio 8. Zonar. XI 17.

Suet. 7). Wenn Vespasian sich auch uber das

respektlose Benehmen der Alexandriner aufregte,

so lieB er sie doch auf Bitte des Titus unbestraft

(Dio 8).

Da in Eom infolge der Kornsperre wahrend
des Kriegs eine grofie Not dicht bevorstand, so

liefi er saevo adhuc mari Schnellsegler abgehen,

die zchn Tage vor dem Ausgehen der Vorrate in

den Kornspeichern das ersehnte Getreide nach
Eom brachton (Tac. hist. IV 52). Von Alexan-

dria aus gab er auch den Auftrag zur Wieder-

aufbauung des Capitols (Tac. hist. IV 53). Ferner

liefi er durch Botschaft nach Eom die Atiraie der

von Nero und seinen Nachfolgern wegen Majestats-

beleidigungen Verurteilten aufheben und unter-

sagte derartige Anklagen. Dagegen verwies er

die (wohl oppositionellen) Astrologen aus Rom.

(Dio 9).

Fur die Riickfahrt nach Rom erwartete er

monatelang statos aestivis flatibus dies et certa

maris (IV 81), d. h. die Zeit zwischen Ende Mai
und Anfang September, und zwar hatte er an-

fangs die Absicht, die Eroberung Jerusalems durch

Titus abzuwarten und mit ihm nach Rom zuruck-

zukehren, doch fiihrte er die Absicht nicht aus

(Zonar. XI 17; vgl. Chambalu Philol. XLIV
503ff.), wohl aus Sorge urn Domitians Verhalten

(vgl. Tac. hist. IV 51. 52. Suet. Dom. 1), das

ihn wohl schon, bevor die erste Siidwindperiode

(10. Mai— 10. Juli) aufhOrte, nach Rom trieb

(vgl. Pick Ztschr. f. Numism. XIII 378, 2;
anders Chambalu a. a. 0. 504f.: 19. August
bis 6. September, weil Vespasian bei der autier-

gewohnlichen Anschwellung des Nils [Dio 8], die

nicht vor 20, Juli wahrscheinlich 1st [Plin. n. h.

XVIII 269], noch in Agypten war). Vespasian
fuhr auf einem Kauffahrteischiff nach Rhodos,
von hier auf Trieren unter haufiger Landung in

den am Wege liegenden Stadten, wo er sich

huldigen liefi, nach Griechenland flber, das er

offenbar durchquerte, urn von Kerkyra nach Cala-

brien uberzuaetzen (belL VII 18f. Zonar. XI 17).

Weiter begab er sich, nachdem er in Brundisium
von Mucian empfangen worden und in Benevent
mit Domitian zusammengetrolfen war (Dio 10),

zu Lande nach Eom, wo er im Spatsommer
oder Herbs t ankam: denn bei der Grundstein-

legang des Capitols, am 22. Juni, war er noch
nicht in Bom (nach Tac. hist IV 53; Dio 10.

Suet. 8 haben vielleicht eine andere Handlung im

Auge; vgl. dazu Tillemont II 523); und aufier-

dem erfuhr Titus die Ankunft am 17. November
zu Berytus (bell. VII 21f. 39. 63; vgl. die genauere,

aber nicht zwingende Ausrechnung Chambalus
a. a. 0. 506: nach ihm kam Vespasian etwa in

der ersten Oktoberhalfte nach Rom; siehe dazu

Beuch el De leg. Rom. I. It., Lipsiae 1903, 117ff.).

Die Ankunft Vespasians wurde in Italien und
Rom glanzend und auch freudig gefeiert (Joseph.

10 bell. VII 63—74); die Fratres Arvales opferten

Fortunae Reduci (Henzen p. XCVII). Wahr-
scheinlich in diesem Jahre, am 13. Oktober, setzte

die Tribus Sucusana corpforum) foeder(atorumJ

eine Inschrift, die Fortunae reduci Domus Augu-
st(ae) sacrum beginnt (CIL VI 196 = Newton
171 = Dessau 6051, vgl. CIL VI 198 = Newton
173 = Dessau 6052: Victoriae Imp. Caesaris

Vespasiani Augusti saerum. Trib(us) Sue(usana)

corporis) luliani und dazu Momm sen St.-E.

20 III 277). Fortunae reduci erscheint auch auf

Mttnzen des Jahres (Cohen 81. 82—85. 171. 185.

186; dazu 184. 191 ohne Jahresbezeichnung;

96-100. 179. 187—190. 402 vom J. 71; 192

—196 vom J. 72; 180. 197 vom J. 76; 180—183.

198. 199. 401 vom J. 78/79; vgl. Reducis Felid-

tas 402 vom J. 71 und NepftunoJ Red(uci) auf

273. 274 vom J. 72/73).

Von Vespasians Tatigkeit unmittelbar nach

seiner Ruckkehr nach Rom lassen sich, da der

30 annalistische Geschichtsbericht des Tacitus und
damit die einigermaflen genaue Kenntnis der

Zusammenhange mit Mitte 70 aufhOrt, nur wenige

Ziige feststellen. Dem selbstherrlichen Treiben des

Domitian machte er ein Ende ; er selbst liefi die

errungene hohe Stellung niemanden fuhlen (Dio

10). Er beeilte sich durchaus nicht, seinen Helfern

Be'lohnungen auszuzahlen (Suet. 8). Wenn nicht

schon ira Marz, so wurde Vespasian an den

Herbstcomitien zum cos. Ill designiert. Um
40 dieselbe Zeit wurde auch Titus , auf die Nach-

richt, dafi Jerusalem erobert und der siegreiche

Titus von seinen Soldaten als imperator begriiBt

worden sei (8. Loos = 10. Sept. 70, s. S. 2704),

zum imperator designiert (Philostr. v. Apoll. VI
30. Cohen 46-51. 204; vgl. Mommsen St.-R.

II 2. 1100. Chambalu De mag. Flav. 10. 17).

Auch Domitian ging nicht leer aus: er wurde

zum Consul designiert (Chambalu a. a. O.).

Die Herstellung der zerstdrten Stadt war in

50 den ersten Eegierungsjahren Vespasians Sorge,

der Wiederaufbau des Iupitertempels auf dem
Capitol (vgl. J. 69 y) seine erste. Den Auftrag,

das Capitol wiederaufzubauen, hatte er dem Ritter

Vestinus iibertragen, was iibrigens ein Bruch mit

der Tradition war (Hirschfeld Kaiserl. Ver-

waltungsb. 2 266). Ein feierlicher Akt hatte schon

am 21. Juni, in Vespasians Abwesenheit, stattge-

funden, namlich die Weihung des Bauplatzes durch

den Praetor Helvidius Priscus und die Grundstein-

60 legang (Tac. IV 53). Vespasian trug spater selbst

etwas von dem Schutt weg zur Ermunterang tors

Volk, ein gleiches zu tun (Dio 10. Suet 8. Aur.

Vict. Caes. 9, 7; ep. 9, 8. Pint. PubHcola 15.

Hieron. chron. zum J. 2089, vgL TillemontU 523.

o. Bd. Ill S. 1532 Eichter Topo^r. d. Stadt

Eom 2 126). Der Tempel, ein torintiuscher Hexa-

stylos, wurde wahrscheinlich schon 71 vollendet,

denn von da an erscheint er auf Mflnzen (Cohen
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486—493 [und Titus 242—245] mit Abb.; bessere

Wiedevgabe bei E. Eodocanachi Le Capitole

Romain., Paris 1904 p. XXXIV vgl. Jordan
Topogr. I % 29, 28. 88, 86). Auch das Reichsarchiv

mit den Staatsvertragen und Beschliissen des

. rfimischen Volkes seit uralter Zeit war mit drei-

tausend ehernen Tafeln im J. 69 verbrannt:

Vespasian lieB durch eine Senatskommission nach

den Abschriften forschen und erncute die Tafeln

/?) Im Sommer, wahrscheinlich Mitte Juni,

traf Titus in Eom ein (vgl. u. S. 2706). Nach
Suet. 5 trafen Vespasian und Titus in Eom zn-

sammen, ohne dafi Vespasian auf seines Sohnes

Ankunft vorbereitet war, nach Josephus (bell. VII

199) hatte Vespasian einen glanzenden Empfang
vorbereitet und zog ihm entgegen. Nach einigen

Tagen wurden jedem vom Senat ein besonderer

Triumph und TriumphbOgen (Dio 7) zuerkannt,

(Tac. hist. IV 40. Suet. 8; vgl. Jordan a. a. O. 10 doch beschlossen sie, gemeinsam einen Triumph

55). Auch die Ordnung der Finanzen war bis zu

Vespasians EGckkehr aufgespart worden (Tac, hist.

IV 9, vgl. u. S. 2685ff.). Tiber die Veranderungen

im Heer s. beim J. 71t>.

C) Von Bauten in den Provinzen wird ein

Strafienbau auf Sardinien in diesem Jahre aus-

geftihrt (CIL X 8005 = Newton 125). Eine

Anderung in der Verwaltung erfuhr in diesem

Jahr Kappadokien. An die Stelle des bisherigen

zu feiern. Der Zug ist ausiuhrlich geschildert

von Joseph. VII 121ff. (vgl. Suet. 12. Marquardt-
v. DomaszewskiE. St.-V. 112 582fF.). Hinter

der Bcute aus dem Tempel zu Jerusalem ritten

Vespasian und Titus. Domitian, der das Consulat

bekleidete, ritt ihnen zur Seite. Wahrend des

Znges wurde der feindliche Heerfiihrer Simon,

Sohn des Gioras, hingerichtet. Die Zeit des

Triumphzuges wird zusammenfallen mit der Er-

Procurators wurde ein coneularischer Legat bin- 20 hebung des Titus zum Mitregenten (particeps

geschickt, und ihm wurden wegen der haufigen

Barbareneinfalle Legionen gegeben (Suet. 8, vgl.

Tac. hist. II 81 ; Verlegung der XII Fulminata nach

Melitene: Joseph, bell. VII 18, vgl. Marquardt
St.-V. 12 367. v. Domaszewski Rh. Mus.

XLVIII 1895, 244 ff.).

rj) Imp. V ist Vespasian auf der Miinze

Cohen 209, wo er zngleich cos. II desig. Ill

ist; sie ist Ende 70 gepragt (vgl. Chambalu

und tutor imperii, Suet. Tit. 6) und der Dber-

tragung der tribunieia potestas an Titus : diese

datiert aber von dem 1. Juli 71 an. Ausfuhr-

liches darubex und iiber die Stellung Vespasians

zu Titus s. u. S. 2706.

Im Trmmphzug wurden Bildsaulen der Sieges-

gOttin getragen. Vom Sieg erzahlen in diesem

Jahr auch besonders viele Munzen: Cohen 142

Hr devicta Iudaea S.C.: die SiegesgOttin setzt

mag. Flav. 21). Anla6 zu Akklamationen mag 30 ihren Fufi auf einen Helm und hangt einen Schild

neben der Eroberung Jerusalems (auf die sich

vielleicht die fiinfte Akklamation bezieht, E. J.

Hoffmann Quomodo quando Titus imperator

factus sit, Bonn 1883, 39), der Erfolg des Cerealis

(Riol, etwa Juni 70, Trier und Vetera) geboten

haben. Ferner kann man (mit Maynial 353)

noch an die Siege uber die Garamanten und Sar-

maten, allenfalls auch an die Besiegung des Iulius

Sabinus durch die Rom treu gebliebenen Sequaner

(Tac. hist. IV 67) denken.

71 n. Chr.: pontifex maximus trib. pot. II [III

vom 1. Juli an) imp. VI— Vllleos. Ill design.

II1I pater patriae censor designatus.

a) Am 1. Januar trat Vespasian sein drittes

Consulat zusammen rait M. Cocceius Nerva (dieser

zum erstenmal) an (CIL VI 1984. X 47B4.

5405 = Dessau 5025. 3868. 6125 = New-
ton 161. 242, 168; weiteres Asbach Bonn.

Jahrb. LXXIX 111); am 1. Februar sind sie

(mit S. P. Q. R.) an eine Palme, an der die

weinende Iudaea sitzt, vgl. 241—243 (ohne Jahres-

bezeichnung) ; 233 Iudaea eapta S.C. mit gefessel-

tem Juden und weinender Judin; ahnlich 234
—239 und 244—247; vom J. 77/78: 240; ohne

Jahr: 221; vgl. vom J. 72/73: 139-141 de

Iudaeis (mit Trophae). 644. 645 (Vespasian als

Sieger vor der Weinenden) ; ahnlich, nach Vespa-

sians Tod gepragt, 143. 144; Iudaea 225—231
40 (ohne Jahr). Victoriadarstellung 463. 464. 469.

470—472. Roma victrix (mit Darstellung der

gerusteten Roma) 428. 429. 430 vom J. 72/73,

vgl. Roma (mit ahnlicher Darstellung) 404—405.
107. 411. 412. 415. 417—419. Mars Viator

265—269; vgl. (ohne Jahr) Mars Conserv. 264

und Mars Uftor 270. 271 (vgl. Chambalu
Philol. LI 730ff.). Victoria Augusti (vom J. 70:

627) 585. 589. 590 (mit Jude). 592 (ob civfes]

serfvatos]). 607. 608. 620—626. 628. 629 und
noch im Amt (nach der Gladiatorentessera Ztschr. 50 einigemal in den nachsten Jahren. Victoria imp.

f. Numism. XIII 382, 1 [Pick]); am 5. April ist

Domitian mit Cn. Pedius Cascus Consul [Diplom

vom 5. April CIL III p. 850. 851. 1959 = New-
ton 31—33 = Dessau 1990. 1991, vgl. As-
bach a. a. O.), und zwar wird Domitian seinen

Vater am 1. Marz abgelOst haben (in CIL IV
2555 = Newton 312 Vespasiano III et filio

eos. und Plin. n. h. II 57 impp. Vespasianis

patre HI et fUio iterum eos. ist gewifi Titus

Vespasiani (ohne Jahr) 630. 631 ; uber Victoria

navalis s. o. S. 2632. Die noch nicht hinreichend

erklarte Legende ob cives servatos haben auch

524. 526. 528. 529. 531; vom J. 70 523; 72/73

527; 77/78 530; ohne Jahr: 275. 525. Signis

receptis (Darstellung der Victoria) 511. 512 (vgl.

u. S. 2703).

y) 71 wurde als das Jahr der Wiederherstel-

lung des Friedens angesehen. Zur feierlichen

gemeint; die Zablen eind irrig; vgl. Garrucci, 60 Feststellung des Friedens wurde der lanustempel

Mommsen, Henzen za der Inschrift, ferner

Pick a. a. O. 380ft Chambalu De mag. Flav.

101), Znm eos. JJJI wurde Vespasian in den

Marzcomitien (mm errtenmal? Chambalu De
mae. Flav. 17) designiert; vgL die Diplome nnd
CIE VI 1257. XTT4191 = Hewton 110. 178

(vor 1. Juli). fiber die Designation zur Censor

s. J. 735.

geschlossen (Oros. VII 9). Ferner begann Vespa-

sian nach dem Triumph nnd der ganzlichen Be-

ruhigung des Eeichs das Templum Pacis (Joseph.

belL VII 158ff., vgL Preller ROm. MythoL II

251 nnd beim J. 75/?). Die Munzen mit auf den

Frieden hindeutenden Inscbriften sind in diesem

Jahre am haufigsten: Munzen mit Pad orb(is)

terr(arum) Aug(usti): J. 70, Cohen 289 (zu
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Ephesus gepragt), J. 71: 290. 293 (beide wahr-
scheinlich aus Ephesus). 294; ebenso sind ohne
Jahresbezeichnung 291. 292 (Ephesus). Pax
pfopuli) Bomani steht nur auf 338 vom J. 71

;

pacts eventful} auf 295 (ohne Jahresbezeichnung).
Pad Augustae vom J. 70 nur Cohen 278, vom
J. 71 : 275. 279. 281 (diese beiden zu Ephesus
gepragt). 283; aus dem J. 72 nur 284; J. 74:
277 (Ephesus). 282 ; ohne Jahresbezeichnung sind
280 (Ephesus) und 285—288. Pax Aug, (oderlO
Augusta oder Augusti) steht auf 324. 333. 334
vom J. 70. 300. 302—304. 313. 325-330. 335
—336. 339 vom J. 71, aber auch noch in den
J. 72/73 haufig; Munzen mit Darstellung der
Pas 565. 566 vom J. 71.

8) Die Herstellung von Wasserleitungen und
StraBen in der Hauptstadt waxen Werke des
neuen Priedens. Die aquae Ourtia und Gaerulea,
von Caligula im X 38 begonnene, von Claudius
im J. 52 vollendete Wasserleitungen (Front, aq. 20
13f.; vgl. Jordan Topogr. d. Stadt Rom I 1,

357f. 474. O. Eichter Topogr. d. Stadt Rom 2

319), die seit neun Jahren in Verfall waren,
liefi Vespasian auf seine Kosten ausbessern (CLL
VI 1257 = Newton 110, aus dem zweiten
Vierteljahre). Die StraBen der Stadt waren be-
sonders infolge der Brande unter Nero und der
Stadteroberung Ende 69 in vernachlaBigtem Zu-
staude (deformis urbs veteribus incendiis et ruinis
erat Suet. 8; vias urbis neglegentia superiorum 30
temporum eorruptas CIL VI 931 = Dessau
245 = Newton 113). Zu den ersten Friedens-
werken Vespasians gehort ibre Herstellung auf
seine Kosten, wofur ihm auf einer auf Senats-
beschluB gesetzten Inscbrift (a. a. O.) schon in
der zweiten Jahreshalfte 71 gedankt wurde.

e) Noch in demselben Jahre war Lucilius
Bassus, wohl derselbe, der noch am 5. April d. J.

auf zwei Diplomen (III p. 850 und S. 1959
= Dessau 1990. 1991 = Newton 31. 32)40
Befehlshaber der Flotten von Ravenna und Mise-
num ist (Prosop. II 302 nr. 283), als Legat nach
Judaea geschickt worden, hatte ein Heer von Vettu-
lenus Cerealis (Dessau Prosop. Ill 415 nr. 351)
ubemommen und die Festung Herodium (uber
die Lage vgl. Sehurer 12 321, 65) mit der Be-
satzung zur Ubergabe gezwungen. Dann hatte
«r die ganze Streitmacht, vor allem die X. Legion,
an sich gezogen und belagerte das besonders starke
Machaeras, das den zum Abfall neigenden Juden 50
immer wieder einen Ruckhalt bieten konnte (Joseph.
VII 6ff.

;
uber Machaerus vgl. Schtirer I 535,

131 ; die Bedeutung der Festung zeigt Piin. n. h.
V 72: secunda quotidam arx Iudaeae ab Biero-
solymis). Es gelang ihm, die Festung gegen
Gewahrung freien Abzugs in seine Gewalt zu
bringen. Femer nahm er eine Waldschlucht
Jardes, wobei die dorthin von der Belagerung
Jerusalems geflfichteten 3000 Juden niedergemacht
wurden. Da Vespasian auf die Ereignisse dieses 60
von ihm begonnenen Kriegs besonderen Wert legte,
so ist aDzunehmen, dafi eine BegrfifJung als Impe-
rator mit diesem Erfolg in Judaa zusammenhangt
(Maynial 3541).

n) Nach diesen Taten des Lucilius Bassos
sah Vespasian Palaestina als unterworfen an.
Ihm und dem Procurator von Judaea, L. Laberius
Maiimua (Prosop. II 257 nr. 3), gab er den schrift-

lichen Befehl, das Land dnoSood-at, worunter hier
nicht ,verkaufen', sondern (mit Schttrer I 537)
,yerpachten' zu verstehen sein wird, da Vespasian
sich das Land als Privateigentum, als kaiserliche
Domane, vorbehielt. Nur 800 Veteranen siedelte er,

30 Stadien von Jerusalem entfernt, bei Ammaus
an (Joseph, bell. VII 217, vgl. Mommsen R. G.
V 539. Sehurer 1537, 138 und Benzinger o.
Bd. I S. 1843). Femer wurde den Juden auferlegt*
die bisher an den Tempel bezahlte Kopfsteuer von
jahrlich zwei Drachmen an den capitolinischen
Jupitertempel zu zahlen (Joseph, a. a. O.).

#) Bedeutende Veranderungen im Heer fallen in
die ersten Regierungsjahre Vespasians. Bei dem
Mangel an Nachrichten und erst recht an ge-
nauen zeitlichen Angaben ist man auf Schlttsse
angewiesen. GewiB begann die notige Reform
des durcli Krieg und Aufruhr zerriittefcen Heeres
schon 70: ein Beweis ist das Diplom vom 6. Marz
(CIL III p. 849 = Newton 30 = Dessau 1989
Entlassung hones ta missione der Veteranen der
legio II Adiutrix, vgl. Tac. hist. IV 68). Die
Erfahrungen und die Beendigung des Burger-
kriegs wie Ende 70 des jiidischen und namentlich
des germanischen Kriegs gaben den Anlafi zu
groBen Umgestaltungen im Heere, die umnittel-
bar aufgenommen sein werden. Von den 30
Legionen, die Vespasian mit dem Imperium iiber-

nahm (zur Verteilung s. Marquardt St-V. 112
449, 5) liefi er 8 eingehen: die I, die IV
Macedonia, die XVI, wahrscheinlich auch die
XV Primigenia, aber nicht die V Alauda (Mar-
quardt 449, 6. Pfitzner Rom. Kaiserleg. 68ff.,

vgl. die Anmerkungen bei Dessau 2245. 2248
2283f. 2265. 2275. E. Ritterling De leg. X
Gem. (i6. 81ff. ; Westd. Ztschr. XII 1893, 234,
81. Filow Klio I Erganz. Heft 6, 33; vgl.
o. S. 2564) : sie hatten sich in Germanien schmah-
lich pflichtvergessen gezeigt (s. zum J. 70 jfl).

Es wurden von Vespasian an ihrer Stelle neu
errichtet: die II Adiutrix, IV Flavia, XVI Fla-
via Firma (Dio LV 24), davon die erstere aus
den Flottensoldaten rekrutiert (s. u, S, 2688),
die beiden letzten offenbar Ersatz der gleich
numerierten gestrichenen Legionen (vgl. CLL VII
48. 185. Ephem. epigr. VII 885. 892. 908. Mar-
quardt 112 450, 1. E. Ritterling Westd.
Ztschr. XII 1893, 106). Weiteres liber das Heer
s. u. 2687f.

Der ersten Zeit nach Beendigung der Kriege,
aber wohl erst seit Vespasians Ruckkehr, ge-
horte naturgemafi die Versorgung der Veteranen
in Kolonien an. Von Vespasians Geburtsort ist

die Ansiedlung von Veteranen in fiinf Inschrif-
ten bezeugt, von zwei fruheren Praetorianern
(CIL IX 4682. 4683 = Newton 38. 39),
einem Veteranen der VIII Augusta (IX 4684
= Newton 40 = Dessau 2460) und zwei Vete-
ranen der IX. Legion (CIL LX 4685. 4689 = New-
ton 41. 42). Die Veteranen der misenischen und
ravennatischen Flotte mit 26 oder mehr Dienst-
jahren erhielten in den Diplomen Tom 5. April
das Burgerrecht (in dem verstftmmelten Diplom
vom 14./30. April, CLL III p. 851 [mit Annierk.
Mommsens] = Newton 33 anch die Ton der
[ravennatischen?] Flotte, die ante emerita stipen-
[dia eo, quojd se in expeditione belli fortiter
iTtdustrieqiie gesserant, exauetorati sunt). An-
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fesiedelt wurden in Paestum die frttheren Sol-

aten der Flotte von Misenum (CIL III p.

1959 = X 867 = Dessau 1990 = Newton 81.

Mommsen CIL X p. 52f.) und in Pannonien
die der in Ravenna stationierten Flotte (OIL III

p. 850 = Dessau 1991 = Newton 32).

t) Von einer Erneuerung der Kiimpfe in

Britannien haben wir sehr dttrftige Nachrichten.
Der von Vitellius im J. 69 dorthin als legatus

bar vier Monate, denn am 29. Mai waren Consuln
C. Licinius Mucianus III und T. Flavius Sabi-
nus II (Hen z en Acta Arv. p. XCV1II). ttber
die Designation zum Censor s. J. 73^?.

#) Vespasian iibersandte am 12. Oktober der
Stadt der Vanacini im Norden von Corsica eine

epistula (CIL X 8038 = Newton 85), dnrch
die er eine Grenzstreifcigkeit mit der benachbar-
ten Stadt Mariana ordnete , indem er seine

m

propr. gesandte Vettius Bolanus (Dessau Prosop. 10 Procurator die Entscheidung iibertrug und einen
III 411 nr. 423) verfuhrplaeidius quam feroeipro-
mnoia digmrnn est (Tac. Agr. 8) und ohne Energie
gegen Feinde und Soldaten, aber von diesen ge-

liebt; er brachte Britannien (numquam satis

quieta Tac. hist. II 97) nicht in Ordnung. Er
blieb, solange die Biirgerkriege tobten (a, a. O.

16), d. h. wohl bis der Krieg am Rhein zu Ende
war; denn ihn ersetzte der Legat des untergerma-
nischen Heeres, Petilius Cerialis (a. a. O. 8. 17

mensor schickte; femer bestatigte er die bene-

ficia, die ihr von Augustus nach seinem siebenten
Consulat 27 v. Chr. verliehen worden und deren
sie sich bis zu Galbas Zeit erfreut hatte (als Be-
statigung dieser beneficia pafit der Brief am
besten in die ersten Regierungsjahre des Vespa-
sian, wahrscheinlich 72, vgl. Klebs Prosop. 1 145
nr. 934. Ill 72 nr. 501. Henzen'Acta Att. S. 195).
Dieser Brief beweist durch Nennung dreier auf-

wahrscheinlich Anfang 71 ; nach Joseph. VII 82 20 einanderfolgender Procuratoren, dafi Sardinien und
war er schon 70 von Vespasian hingeschickt und
durch den germanischen Krieg am Rhein zuriick-

gehalten worden; vgl. Urlichs De vita et honor.
Agr., Wurzburg 1868, 19. Hiibner Rh. Mus. XII
50ff.). Petilius ging sofort nach Erneuerung des
Heeres energisch vor gegen den grofiten Volks-
stamm der Provinz, die Briganten (Northumber-
land): multa proelia, et aliquando non incruenta,
magnamque Brigantum partem aut vietoria

Corsica, die 70 noch eine Senatsprovinz bildeten
(CIL X 8005 = Newton 125; vgl. Pans. VII
17, 3), damals kaiserliche Provinz geworden war.
Die (von Mommsen Herm. II 173 in die erste
Zeit Vespasians gesetzte) Sestinische Inschrift

(CIL XI 6009) nennt uns den C. Caesius Aper
als legatus pro pr, der Provinz ; im J. 74 ist

Sex. Subrius Dexter procurator et praefeetus
Sardinian (CIL X 8023. 8024 = Newton 126.

amplexus est aut hello (Tac. Agr. 17). Dieser 30 127; vgl. beim J. 74 i und S. 2681).
Bericht scheint die Kampfe von 71 bis Ende 73
zu schildern, denn im Fruhjahr 74 ist Petilius

consul suffeetus (Diplom vom 21. Mai CIL III

p. 852 - Newton 34 = Dessau 1992).
k) Der afrikanische Kaiserkult ist von Vespa-

sian in den J. 70—72 gegrundet worden. Der
Kaiserpriester fuhrt den Titel sacerdos provinciae
Africae (Kornemann Beitr. z. alt. Gesch. I

y) Im vierten Regierungsjahr des Vespasian
(Joseph, bell. VII 219), also nicht vor Juli 72
(wenn Josephus nicht meint : im vierten Kalender-
jahr, also nach 1. Januar 72), meldete Caesen-
nius Paetus, seit Ende 70 Legatus in Syrien,
den angeblich beabsichtigten Abfall des Konigs
von Commagene , Antiochus (IV.) (uber ihn s.

Klebs Prosop. I 83 nr. 579 und o. Bd. I S. 2490
Nr. 40) und dessen Bundnis mit dem Parther-113. 115; Cagnat Nouvelles explorations en

Tunisie 17 [nach Goyeau Chronologie] legt die 40 konig Vologeses (Dessau Prosop. Ill"475 nr. 629)
Einsetzung des Kults ins J. 71). und riet zur Aufnahme kriegerischer MaBregeln.

I) Vespasianus ist imp. VI am 5, April (CIL
III p. 850. 1959 = Newton 31f. = Dessau
1990f.), vielleicht schon friiher (CIL VI 1257.
XIV 4191 = Newton 110. 178 zwischen den
Marzcomitien und 1. Juli); imp. VII auf der
interpolierten Inschrift CIL VI 939 = Newton
$5; imp, VIII CIL VI 931 = Newton 113 =
Dessau 245, zweite Halfte des J. 71 (CIL XIII

Obgleich Vespasian dem Antiochus wegen seiner
schnellen Erklarung fur ihn in den ersten vier-

zehn Tagen seines Imperiums (Tac. hist. II 81)
zu Dank verpflichtet war, erteilte er auf die An-
zeige hin dem Paetus Vollmacht. Dieser ruckte
mit der VI Ferrata und Hilfstruppen , die vom
Konige Aristobulus von Chalkidike und Soaemus von

v
Emesa gestellt wurden, vor (eine in diesem bellum

5084= Newton 189 = Orelli 380, die bei 50 Commagmieum erworbene Auszeichnun^ CIL ni
Chambalu mag. Flav. 21 zweimal [aus Ha gen 14 387 i). Als Antiochus fioh, liefl Paetus Samo-
und Gruter] herangezogen wird, ist stark inter-

poliert). Welche Ereignisse diese Akklamationen
veranlafit haben, laBt sich nur vermuten : der Er-
folg des Lucilius Bassus in Judaea (s. o. S. 2651),
des Petilius Cerealis gegen die Briganten (s. o.)

;

«s ist nicht
^
ausgeschlossen , dafi auch beim

Triumphzug eine BegruBuog dargebracht wurde AufenthaltsoTt an und sorgte fiir angemessenen
<vgLMayniaI354. F. J. Hoffmann Quomodo Unterhalt. Seine Sohne, nach der Flucht des
quando Titus imperator fectus sit 34ff. und u. 60 VatersvondenTruppenverlassen, entwichen zu den
S. 2708ff.). Parthern, wurden aber ausgeliefert und erhielten,
72 b. Chr.s».m.fr»&.po*. Iff(Jmvoml. Juli an

v " -- ~ 6 —

sata besetzen und kampfte ohne Erfolg gegen die

So'hne des Antiochus, Epiphanes und Kallinikos,

wahrend Antiochus auf der Flucht zu Tarsos er-

griffen und von Paetus zu Vespasian geschickt
wurde. Vespasian, von dem angeblich geplanten
Abfall nicht uberzeugt, wies ihm Lakedaimon als

imp. Vlhl(X)eo$.IIIIp.p. censor designatus.

a) Am 1. Januar ubernahm Vespasian sein

viertes Consulat zusammen mit Titus, der sein

zweites antrat (Acta Arv. CIL VI 2053 = New-
ton 152. CIL VI 932« Newton 28 - Dessau
246. Asbach a. a. O. 111). Er ffihrfe es offen-

nachdem Vologeses bei Vespasian Fursprache ein-

gelegt hatte, von diesem Straflosigkeit zugesichert.

Sie begaben sich nach Rom (vgl. die Baalbeker
Inschrift des C. Velius Bufus: Epiphanen et

GaUinieum regis Antioehi filios ad imp, Vespa-
sianttm cum ampla mam* tributariorum redu-
xit, Mommsen S.-Ber. Akad. Bert, 1903, 817£),



2655 Flavius Flavius 2656

wohin auch Antiochus kommen durfte , und er-

hielten das rflmische Burgerrecht (Joseph, bell.

Vn 219ff. Momm s en Athen. Mitt. I 37). Com-
magene tarn jetzt in rfimische Verwaltung (Suet.

Vesp. 8), und zwar wurde es zu Syrien geschlagen
(Marquardt St.-V. 12 399). Samosata wurde
Flavia zubenannt, und erne neue Aera von der
Entthronung des Antiochus an datiert (s. Bd. I

S. 646). Dafi Antiochus entthront wurde, seine

Bericht dariiber Hegt bei Plin. n. h. Ill 65—67
vor, worin die neue Stadtvermessung dargestellt
ist. Mit der Vermessung war die Anlegung-
einer neuen Zollgrenze verbunden (vgl. Richter
Topogr. d, Stadt Rom 2 lOf. 59f. und besondeTs die
eindringende Darlegung von Nissen Kh. Mus.
XLIX [1894] 275ff., wo vermutet wird, daB das-

Datum der Stadtherstellung durch Camillus das-
selbe ist wie das der Herstellung durch Vespasian

Sonne nach Rom kamen und Commagene in ro- 10 = 13. Februar 856 = 73 [S. 281]; vgl. ferner
mische Verwaltung kam, gab vielleicht den AnlaB Hiilsen Eom. Mitt. 1897, 150ff.). Zu der censo-
7,,r "°"T,fo" n**!*.****.*** »™^r.+„^„ a,^ tt™™ rischen Tatigkeit des Vespasian gehdrt auch die

Begulierung der Tiberufer zum Sehutze der Stadt
bei Hochwasser (vgl, Eichter Topogr.2 55). Von
diesen Herstellungsarbeiten geben Zeugnis vier
eippi, davon zwei aus dem J, 73: nach CIL VI
1238 = 31546 = Dessau 5927 = Newton 86
(nach der Designation Vespasians

t
zum cos. F,

vor Ablauf des vicrtcn Tribunats, also Fruhjahr

zur neunten acclamatio imperatoria des Vespa-
sian (Maynial a. a. 0. 355. CIL VI 932 = New-
ton 28 = Dessau 246, zweite Jahreshalfte)

;

auch die 10. fallt wahrscheinlich noch in dieses

Jahr (= 4. des Titus, XII 2602 = Newton 243.

168. 285. Wilmanns 2771 i = Newton 327,
s. u. S. 2713).

73 n. Chr. : pontifex maximus tribunicia pote-

state III1 (vom 1. Juli ab V) imperator X20 73) nahm ex aueioritate imperato?~is C. Calpe-
pater patriae cos. UII des. V. censor.

a) Consum Domitian und L. Valerius Catullus
Messalinus (CIL V 7239. X 5405. Aabach a. a. 0.

112), abgelost (1. Mai?) wahrscheinlich von M.
Arrecimis Clemens (und Sex. Julius Frontinus?
nach Waddington Fastes nr, 103. Asbach
a. a. 0.). Dies war das einzige ordentliche Con-
sulat, das Domitian von Vespasian gewahrt wurde;
Titus war zuruckgetreten zu Gunsten seines

tanus Eantius Quirinalis Valerius Festus als

curator riparum et alvei Tiberis die Regulierung
vor; nach CIL VI 31 547 = Dessau 5928 = New-
ton 87 (ungenau) regulierte C. Dillius Aponianus-
in der zweiten Jahreshalfte die ripa Veientanctr

rechts des Tiber (vgl. Eichter Topogr. 2 270).

(5) Vespasian hielt erne zum Teil inschriftlich

uberlieferte Rede zur Ehrung des verdienten Ti.

Plautius Silvanus Aelianus (v. Eohden Prosop.
Bruders und stimmte fur ihn (Suet. Dom. 2), 30 III 47 nr. 363). Noch unter Nero hatte er
worauf auch Vespasian abstand (vgl. S. 2548),

/?) Vespasian sah in der Censur das Mittel,

das ihm die Befugnisse gab, die er zur Re-
organisation des Eeiches brauchte. Zusartmien-
hangendesuber Vespasians Censorentatigkeit bietet

uns Suet. 8—11, dtirftig genug; vgl. noch Plin.

n. h. Ill 9. VII 162. Aur. Vict. Caes. 9, 9.

Die Inschriften unterrichten uber die Chronologic
und lassen inhaltlich Scbliisse zu, die Sueton
erganzen.

Die Absicht, die Censur anzunehmen, bestand
mindestens seit des Titus Ruckkehr nach Rom:
Dessau 258 = Newton 48, zweite Halfte des
J. 71 j nennt Titus bereits censor designatus; so

heifit Vespasian auf den Inschriften CIL XI 3605
= Dessau 247 = Newton 183 (imp. X cos.

IUI). CIL II 5217 = Newton 45 {trib. pot. UII
imp. X confsulj II1I die. V. . , ann. UII imp.
eim). Aber eben Friihjahr 73, zwischen Marz

als Legatus pro pr. von Moesien bedeutende-
kriegerische Erfolge errungen und als erster aus-

jener Provinz Getreide nach Rom importieren
lassen. Am 21. Juni 70 wirkte er als Pontifex
bei der Feier des Kapitolaufbaus (Tac. hist. IV
53) ; dann war er Legat in Hispania , darauf
ehrte ihn Vespasian mit der Praefectura urbis:

damals verschafl'te er ihm auch die Ehre der

ornamenia triumphalia wegen seiner Tatigkeit

40 in Moesien (Moesiae ita praefuit, ut non de-
buerit in me differri honor sagt Vespasian mit
Seitenhieb auf Nero). Wahrend dieser Praefectur
machte Vespasian ihn auch zum Consul iterum
(CIL XIV 3608 = Newton 260 = Dessau 986,
vgl. die Anmerkungen bei Dessau. Vollmer
Rh. Mus. LHI 636. Brandis o. Bd. IV S. 1964f.

Eostowzew Klio n 1892, 81f.). Da Plautiua
Aelianus ais Consul II zusammen mit Titus am
13. Januar 74 genannt wird (Gladiatorentessera

und Ende Juni, werden Vespasian und Titus 50 CIL I 774 = Newton 311 = Dessau 5161 i)^

auch schon Censoren genannt (CIL V 4312
= Newton 43. CIG I 3418 - Newton 46.

Dessau 260 = Newton 44 und die beiden Tiber-

cippi, s. u. S. 2656). Eine Zwiscfaenstufe zeigen
die Inschriften CIL III 11194—11196 = New-
ton 106 und CIL V 26 = Newton 187 {cos.

IIII. desig. V, Titus cos. II desig. Ill), wo
weder die Censur noch die Designation dazu
erwahnt ist. Deronach nahm Vespasian die

so ist der Beginn der Praefectur und die Rede
Vespasians ins J. 73 zu setzen (vgl. Mommsen
St.-R. 112 1015).

£) Vespasian vergroBerte die Lager von Vindo-

bona und Carnuntum. Eine aus Fragmenten
wiederhergestellte Bauinschrjft ist offenbar die von

der Porta decumana des Lagers von Carnuntum
stammende CIL III 11194—11196 = Newton
106 (Vespasian und Titus sind zwar eos. IV

Censur im J. 73 nach der Designation zum cos. 60 desig. V bezw. // desig. Ill, aber noch nicnt

V (etwa Anfang Marz, s. Chambalu Philol. LI
721) und noch vor dem 1. Juli an: wenn die

alte Regel befolgt wurde, im April (vgl. Momm-
sen St.-R. II 340,3; Wiener Numism. Ztschr. Ill

[1871] 461, 1. Chambalu De mag. Flav. 19).

y) Ein Werk der Censoren Vespasian nnd
Titos ist die Umgestaltung oder Neugr&ndung
der Stadt (vgl. beim J. 71 5). Ein ansfuhrticher

cettsores, allerdings auch nicht eensores desi-

gnati genannt: das macht es immerhin wahr-

scheinlich, dafi die Inschrift nach der Consul-

designation in den Frfihjahrsoomitien, aber noch
vor der Annahme der Censur gesetzt ist). Die
in der Inschrift genannte Xv Apollinaris lag^

schon bis 63 in Carnunt, war damaU zuerst
gegen die Parther (Tac. ann. XV 25), dann gegen.

die Juden verwandt worden; sie wturde dann von
Titus im J. 71 nach Pannonien zuruckgeschickt

(Joseph, bell. VII 117) nnd zunachst beschaftigt

mit Umbau oder Neubaii oder Erweiterung ihres

fruheren Lagers, das inzwischen von 63 bis Herbst

68 die X Gemina, dann bis Mitte 69 die VII Gal-

biana, dann anscheinend Vesilla des orientalischen

Heeres, von Mucian hingefiihrt (s. beim J. 69 a), end-

lich seit Ende 69 die XXII Primigenia innegehabt

hatte. Aus der Fassung dieser Inschrift la!5t sich

nun schlieften, daB im J. 73 dieser Umbau des

Carnunter Lagers beendet war (vgl. Arch.-epigr.

Mitt. V 1881, 208ff., bes. 212 [O. Hirschfeld].

Rom. Limes in Osterreich, Wien 1901ff. , bes. I

llff. 60. 141. 1115-84. Ill 31-116. IV 53-122.

E. Ritterling Rh. Mus. LIX 55ff.).

Der Grund dieses Lagerbaues war die dauernde

Unruhe der Volker an der Donaugrenze. Ti. Plau-

tius Silvanus Aelianus hatte zwar unter Nero Frie-

den erzwnngen (s. o. S. 2656); aber die Donaulander
wurden durch die Burgerkriege von Truppen ent-

bloBt: Einfalle und Kampfe waren die Folge; der

Statthalter von Moesien (Tac. hist. LU 46), C. Fon-

teius Agrippa, fiel im Kampf gegen die Sarmaten,

sein Nachfolger Eubrius Gallus konnte ihn rachen

(s. beim J. 70 5). Die Donaulinie wurde jetzt ver-

starkt; das neubegriindete Lager von Carnuntum
(und das von Vindobona mit der XIII Gemina,
vgl. CIL III 4557) deckte die an der Strafie nach
Aquileia gelegenen Stadte Scarbantia und Savaria

(vgl. Mommsen CIL III p. 482. 510. 565. 1770;

E. G. V 187. 199. Brandis o. Bd. IV S. 1948ff.);

vgl. auch von Premerstein Osterr. Jahresh. I

1898 Beibl. U5ff.

C) Nero hatte bei den isthmischen Spielen des

J. 67 der Provinz Achaia die Freiheit vcrkiindigt

(Suet. Nero 24. Dio LXIII 11. Plut. Flamin. 12);

doch schon Vespasian hob sie wieder auf (Achaiam
. . libertate adempta . . in provinciarum formam
redegit Suet. 8); er erklarte, daJ3 die Griechen

die Freiheit verlernt hatten. Zugleich hob er

die von Nero gewahrte Abgabenfreiheit auf (Paus.

VII 12, 12). Diese MaBregel, die Vespasian be-

sonders auf Unruhen zuriickfuhrte (oxaoEig tiqo-

fiaklofisvos), erbitterte die Griechen sehr (Philostr.

v. Apoll. V 41 p. 103 Kayser). Die Provinz be-

kam der Senat: sie wurde von jetzt an von

einem Propraetor mit dem Titel Proconsul, dem
ein Legat und ein Quaestor zugewiesen waren, ver-

waltet. Die Provinz wurde wahrscheinlich durch

Vespasian verkleinert, indem Thessalien zu Make-
donien kam und Epirus mit Akarnanien eine eigene

procuratorische Provinz wurde (s. Marquardt
Staatsverw. 12 249, 1. 331f. Liebenam Ver-

waltungsgesch. 1 1 ; vgl. Mommsen R.G. V239f.).

Die Umwandlung geschah nach Hieron. chron. im
J. Abr. 2090 = 1. Oktober 73 bis 30. September

74; im J. 70 nach Philostr. a. a. 0. (falls zu

ayixopevoG bier: nach Griechenland, und nicht

etwa : zurHenschaft, als Nachfolger Neros hinzuzu-

denken ist, wodurch dieZeitangabe dehnbar wunlc),

Eckhel VI 332 denkt an Herbst 74.

37) Ein Aufstand der Juden wurde endgultig

niedergeiwhlagen ; Flavius Silva, der Procurator

von Judaea (Pxosop. II 75 nr. 243), ruckte vor

Masada, wo sich die Sikarier zum letzten Wider-

stand gesammelt hotton; eingeachloasen, gaben

sie sich selbst den Tod, am.15. Xantbikos (Joseph.

ffttU7-WI»owm TI

bell. VII 252—406), Mitte April, und zwar wahr-
scheinlich 73, denn a. a. 0. VII 219 wird schon
das vierte Jahr Vespasians (also 1. Juli 72/73)
genannt (vgl. Schflrer I 536f. ; die Belagenmgs-
arbeiten der ROmer sind noch zu erkennen; vgl,

v. Domasz ewski Neue Heidelb. Jahrb. IX [1899]
141ff.).

&) Kurz nach der Eroberung Masadas stifteten

nach Alexandrien entflohene Juden (Sikarier) Un-
10 ruhen an, indem sie die dortigen Juden zu einer

Erhebung gegen die ROmer aufzureizen suchten.

Die Ratsmitglieder konnten die Judenschaft da-

zu bringen, 600 Sikarier festzunehmen und auszu-

liefern; geflohene wurden spater eingefangen. Aber
auch durch Folterung liefien sie sich nicht zwingen,

Vespasian als ihren Gebieter anzuerkennen. Auf
den Bericht des Praefecten von Agypten , Ti.

Iulius Lupus (Dessau Prosop. II 199 nr. 263),
suchte Vespasian, besorgt, daB dieser Aufstand

20 sich ausbreiten und die Juden immer wieder Un-
ruhen anstiften wurden, sie durch einen neuen
harten Schlag gegen eine jiidische Kultstatte zu

treffen : er befahl dem Lupus, den bei Heliopolis

gelegenen burgartigen Tempel, den der Hohe-
priester Onias (etwa 170 v, Chr.) als Stiitzpunkt

des Eampfs gegen den Schander des Jerusalemer

Tempels, Antiochus IV. Epiphanes von Syrien (175
-163 v. Chr.), gegriindet hatte (s. o. Bd. I S. 2474L),
zu zerstoren. Lupus schloB auf diesen Bescheid

30 den Tempel ; als er bald darauf starb, vollendete

sein Nachfolger (Valerius?) Paulinus (Dessau
Prosop. Ill 373 nr. 105) die Zerstorung des Kults
(Joseph, bell. VII 407ff.; vgl. Euseb.-Hieron. z.

J. Abr. 2089 ~ Okt. 72— Sept. 73 ; iiber den Tempel
Graetz Gesch. d. Juden III 31ff. ; Monatsschr. f.

Gesch. u. Wissensch. d. Judent. 1851, 273ff. 1872,

ISOff.).

i) Die Sikarierbewegung griff unter der Fuh-
rung eines Jonathas auch aui'Eyrene uber. Auf

40 die Anzeige vornehmer Juden in Kyrene sandte
Catullus, xfjg IlEvranoXscog Atfivtjg fjyEftcbv, Trup-
pen gegen die Unruhigen. Der gefangene Jonathas
stellte die vornehmen Juden als die Anstifter hin;

Catullus soil (nach Josephus, der aber selbst zu

leiden hatte und kaum unparteiisch berichtet)

aus Eitelkeit, urn als Unterdrucker eines judischen

Ejiegs zu gelten, die Sache aufgebauscht und
entstellt haben: 3000 Juden auf einmal lieii er

umbringen und ihr VermOgen fiir Vespasian ein-

50 ziehen ; auch Juden in Alexandria und Rom,
darunter Josephus, liefi er aufriihrerischer Be-
strebungen beschuldigen. Doch Vespasian unter-

suchte den Tatbestand genau und sprach die Juden
auf Titus' Betreiben frei, liefi Jonathas geiBeln

und lebendig verbrennen und gab Catullus einen

Verweis (Joseph, bell. VLI 437ff.).

x) Imperator X ist Vespasian im J. 73 (wahr-

scheinlich X schon 72, s. 0. S. 2655) nach Ausweis
der Inschriften und zwar schon zur Zeit ties An-

60 tritts des Censoramts, der vermutlich im Friih-

jahr stattfand (vgl. 0. J. 730). Die Inschrift

CIL XI 3605 = Newton 183 (doch kann
diese noch aus dem J. 72 stammen) und CIL
II 5217 — Newton 45 nennen Vespasian imp.
X und auch censor destgnaius. Ferner ist Vespa-

sian imp. X genannt CIL V 4312 = Newton
43. CIL VI 1238 = Newton 86 = Dessau
5927. CIL VI 31547 = Newton 87 = Dessau
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5928. CIG. I 3418 — Newton 46 alle aus Ehreninschrift fUr den Censor Vespasian und seine
der ersten Jahreshalfte. Maynial 355 denkt an Sohne, gesetzt von den pagani pagi Garbulensis
den Sieg des Cerealis fiber die Briganten — kaum in Baetica, scheint sclion darauf hinzudeuten (CIL
richtig, danach Tacitus' Worten der Erfolg statim II 2322 = Newton 56). Im J. 75 nennen sich
nach dem Eintreffen des Cerealis errungen wurde die mwiicipes Igabrenses (Igabrum in Baetica)
(s. o. beim J. 71 i). Noch vor dem 1. Juli 73 er- bmeficio Imp. Oaesaris Aug. Vespasiani e(ivi-
folgte die 11. Akklamation, die der 5. des Titus tatemj B(omanam) e(onsecuti) cum suis [per
entspricht (CIL VI 941 = Newton 225; vgl. u. honorejm (CIL II 1610, vgL p. 703 = Newton
S- 2714). 49 = Dessau 1981; vgl. CIL II 1631 = New-
74 n. Chr.: pontifex maximus tribunicia po- 10 ton 50 ebendorther) ; aus demselben Jahr die In-

testate V (vom 1. Juli an VI) imperator schrift eines Valerius L. f. Quirfina, die Tribus
XI—XIII pater patriae cos. V design. VI Vespasians,* Rufus, der das Btirgerrecht erhalten
censor. hat (CIL II 2096 = Newton 55, Cisimbrium

a) Vespasian trat am 1. Januar sein 5. Con- in Baetica). Auf die Verleihung bezieht sich wohl
sulat an, Titus wurde cos. Ill (CIL X 5405 = auch die zu Ehren des Titus gesetzte Inschrift
Newton 16S = Dessau 6125. CIL VII 1204 aus der ersten Halfte des J. 76 (CIL II 3250 =
= Newton 320. Ephem. epigr. VII 112 = New- Newton 54) aus Baesucci, einem municipium
ton 321. Frontin. aq. 102. Censorin. de die nat. Flavium (CIL II 3251f.), ferner aus dem ersten
c. 18, 14; vgl. Asbach 112). Am 13. Januar Halbjahr des J. 77 die Vespasian gewidmete In-
sind bereits Titus und T. Plautius Silvanus Aelia- 20 schrift eines Duumvir zu Anticaria (CIL 2041 =
nus Consuln (CIL I 774 = Newton 311 = Newton 51), endlich je eine dem Vespasian und
Dessau 5961 i. CIL XIV 3608 = Newton 260 dem Titus, von deren Titeln nur censor genannt
= Dessau 986; vgl. z. J. 735). Am 21. Mai ist wird, nach ihrem Tode gewidmete Inschrift des
Vespasian cos. des. VI (CIL III p. 852 = New- Flavischen Municipium Munigua in Baetica (CIL
ton 34 = Dessau 1992). II 1049. 1050 = Newton 52. 53 = Dessau

£) Von den mit der Censur verkniipften 256). Im allgemeinen deutet die Nennung der
Werken wurde die Tiberregulierung fortgesetzt Tribus Quirina bei spanischen Municipien darauf
(vgl. zum J. 73 y): ex auctoritate Vespasiani fuhrte bin, dafi sie an der Eechtsverleihung Vespasians
sie C. Caecina Paetus als curator riparum et teil hatten (vgl. das Verzeichnis bei J. W. Ku-
alvei Tiberis aus, und zwar nach einem Cippus 30 bitschek Imp. Eom. tributim discriptuin, Wien
an der ripa Veientana in der ersten Jahreshalfte; 1889, 1691).
auf einem andern Steine, aus der zweiten Halfte s) Die Censur (vgl. J. 73/?) bracbte eine recmsio
des Jahres, ist der Ufername verstiimmelt (CIL von Senat und Ritterschaft mit sich; dabei nahm
VI 31548 abc = Dessau 5929 [ungenau bei Vespasian eine Eeinigung der Stande vor, indem
Newton 88]). er die unwiirdigen Mitglieder ausstiefi. Aber die

y) Die Censur wurde nach Censorin. de die beiden Stande waren auch zusammengeschmolzen
nat. 18, 14 in diesem Jahre beendet. Die In- (exh,amtos eaede varia Suet. 9) ; der Patrizierfami-
schriften weisen dagegen trotz des lustrum con- lien waren kaum 200, exstimtis saevitia tyranno-
ditum auch noch haufig in den folgenden Jabren rum plerisque, Aur. Vict. Caes. 9, 10. Er brachte
bei Vespasian wie Titus den Censortitel als Ehren- 40 die Zahl dieser Familien auf 1000, indem er ehren-
bezeugung auf. Uber den Biirgercensus ist nichts werte Italiker und Provincialen hmzuberief (Suet,
bekannt als Angaben des iilteren Plinius (n. h. Aur. Vict. a. a. O.). Von den 73 oder 74 Ernannten
VII 162ff.) und des Phlegon von Tralles (FHG (falls Vespasian nicht auch in den folgenden Jahren
III 608f.) uber besonders hohes Lebensalter, nach Ernennungen vornahm, vgl. Mommsen St.-R.
italischen Regionen zusammengestellt (vgl. Levi- 113 noi, 4) sind z. B. inter patrieios gekommen

:

son Bonn. Jahrb. CII 1898, 7). Cn. lulius Agricola (Tac. Agr. 9) im J. 73 (vgl.

8) Die spanischen Proviuzen hatten sich beim Urlichs De vita et honoribus Agricolae, Wiirzb.
Burgerkrieg auf Vespasians Seite gestellt (Tac. 1868), M. Annius Verus, Groflvater des Kaisers
hist, ni 53. 70). Deshalb, vielleicht auch zu- MaTC Aurel (Hist. aug. Marc. 1, 2), Cn. Domitius

'

gleich, um den Anschlufi der neuen Regierung 50 Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus (CIL XI
an die Galbas zu bekunden (vgl. Tac. hist IV 5210 = Newton 25 = Dessau 990; vgl. Pro-
40 und die wahrscheinlich ins J. 70 gehorende sopogr. II 17 nr. 107), Cn. Domitius Curvius
Goldmunze Cohen 291: Imp. Caesar Aug. Ve- Tullus, der Bruder des vorigen, vorher schon zu
spasianus, fy Hispania, die eine Restitution den praetorii berufen (CIL XI 5211 = Newton
Galbas ist [C oh en Galba79ff.;Mitteilung Cham- 26 = Dessau 991; o. Bd. V S. 1433ff.); zwei,
balus, vgl. Philol. XLVII 569]), wurde bei Ge- deren Namen nicht erhalten, sind durch In-
legenheit der Reichsschatzung ganz Spanien das schriften bekannt: CIL VI 1548 = Newton 58
ius Latii verliehen (Plin. n. h. Ill 30; vgl. Jo- = Dessau 1019 aus Rom; CIL IX 2456 =
seph. c. Ap. II 4), und zwar das Latium minus Newton 57 = Dessau 1038 aus Saepinum in

(Hirschfeld Gott. gel. Anz. 1870,1092). Fur go Samnium. Inter praetorws: Minicius Macrinus
die nicht stadtisch organisierten Gemeinden wurde (Plin. ep. I 14, 5), C. lulius Hor[. . . -] Cornu-
die Verfassung vielleicht modifkiert (Mommsen tus Tertullus (CIL XIV 2925 = Newton 59
E. G. V 66, 1). Mit der Einfiihrung der lati- = Dessau 1024), L. Baebius Avitus (CIL VI
nischen Gemeindeordnung ist aber nicht etwa eine 1359 = Newton 60 = Dessau 1378), C. Sal-

besondere Ausdehnung der Verleihung des Burger- vius Liberalis Nonius Bassos, vorber schon ad-
rechts erfolgt (Mommsen a. a. O. 62). Die Ver- lectus inter tribuntcioa (CIL Et 5533 = New-
leihung erfolgte bei der Schatzung, also noch 74. ton 61 = Dessau- 1Q111), C- Fulvius Lupus
Eine aus dera J. 74 (Marz bis Juni) stanamende Servilianus (CIL XH 3166 — Newton 62, Ne-

inausus), [. . .] Firmus, ein praetorius a senatu

auetoribus imperatoribus Vesp. et Tito adleetus

<vgl. Mommsen St.-R. 13 457, 1. 467, 1. CIL
XI 1834 = Newton 63 = Dessau 1000), Q.

Aur. [. . .] Pactum[eius] Clemens (CIL VIII 7057
= Newton 64, Cirtain Numidien, vgl. CIL VIII

7058 = Newton 65 = Dessau 1001. Prosopogr.

HI 5 nr. 24). [. .] Itilias Lo[. . .]us (CIL III

335 = Newton 66, Apamea in Bithynien). Inter

geschlossen werden aus einem Offenburger Meilen-
stein (erganztvon Zangemeister Weatd. Ztschr.

Ill 247ff.; Neue Heidelb. Jahrb. m Iff.): [Name
des Vespasian und Titas] Caesar[e Aug. f, Domi-
tiajno eos [. .J Cn. Cor[nelio Clemenjte leg. [Aug.

pro pr.J iter de[rectum ab Argejntorate in B[ae-
tiam per m. p. .

.

.] in r[ipain Danuvii] (B ram-
bach CIRh. 1955 = Newton 129 = Dessau
5832, vgl. Fabricius Besitzn. Badens durch

iribunieios- CIL II 4130 = Newton 67 = 10 die ROmer 41). Diese StraBe fuhrte also von

Dessau 1399, Tarraco.

C) Durch die Anordnung des Berichtes bei

Dio 12f. (vor Erwahnung des J. 75) wird wahr-

scheinlich gemacht, dafi Vespasian eine Philo-

sophenvertreibung spatestens 74 ins Werk setzte.

Die Stoiker und Kyniker machten dauernd Oppo-

sition gegen die Monarchie, und das in krasser

Form. Helvidius Priscus kopierte und iibertrieb

das Beispiel seines Schwiegervaters Thrasea Pae-

StraBburg iiber Offenburg nach Raetien, d. h.

durch den Schwarzwald das Kinzigtal liinauf

nach Arae Flaviae und weiter zur Donau (uber

das Neckarbergland und Cannstatt nach Rit-
terlings Meinung, Westd. Ztschr. XII [1893]

225, 49). Die vom Legaten auf Vespasians Geheifi

vorgenommene Aulage der StraBe setzt voraus,

dafi damals, im J. 74, bereits die badische Rhein-
ebene und das Neckargebiet in gesichertem Be-

tus, des Gegners Neros. Er ignorieTte einfach, 20 sitz des romischen Reichs war durch den zu An-

auch als er zu Rom Praetor war, in Vespasian

den Princeps, trat auch gegen ihn auf und reizte

den nachsichtigen Vespasian so, dafi dieser, fur

die Thronfolge seines Hauses furchtend, ihn in

nachher selbstempfundener ttbereilung hinrichten

liefi. Auf Mucians Betreiben wurden die Stoiker

und Kyniker bis auf einen , Musonius , verbannt

(Dio 12 f. Suet. 15; vgl. Schanz ROmische Lite-

ratur II 22 24. Zeller Gesch. d. griech. Philos.

Ill 1, 683).

y) Von einem gegen die Bewohner des Drei-

«cks zwischen oberem Rhein und oberer Donau
gerichteten Krieg, der Ordnung dieses Gebiets

und der Einrichtung der rSmischen Verwaltung
dort berichtet kein Schriftsteller (wenn nicht

Fredegar chron. II 36, im 7. Jhdt., diesen Krieg er-

wahnt, s. u. S. 2663) ; doch geben einige Inschriften

eine Reihe wichtiger Erkenntnisso (von Zange-
meister Westd. Ztschr. in [1884] 247ff. er-

fang des J, 74, aber wohl auch schon 73 ge-

fuhrtcn Krieg, dessen Veranlassung und Verlauf

nicht genannt wird. Vespasian mag selbst bei

seinem germanischen Kommando unter Claudius

erkannt haben, dafi die Linie Mainz— Windisch
nicht genug geschutzt war und das Ansehen des

Reichs nicht genug gewalirt wurde, und es ist

mCglich, dafi er ein Vorterrain aus strategischen

Riicksicnten schaffenwollte (RitterlingKorr.-Bl.

30 Westd. Ztschr. XVI [1897] 16). Da die Strafie

noch im Kriegsjahr gebaut wurde, ist allerdings

die Absicht wahrscheinllcher, eine bessere Ver-

bindung mit den Donauprovinzen zu schaffen

(Fabricius 41. Herzog Bonn. Jahrb. CII [1898]

91). Er hatte den Feldzug offenbar lange vorbe-

reitet ; denn wahrend von 43—70 das Strafiburger

Legionslager geraumt war, wurde im J, 70, ob-

wohl das oberrheinische Gebiet 69/70 ziemlich

ruhig war, das obergermanische Heer durch eine

schlossen). Einer verstummelten Inschrift aus40vierte Legion, die VIII Augusta, verstarkt, und
Hispellum in Umbrien lafit sich entnehmen, dafi

der Legatus pro pr. Cn. Pinarius Cornelius Cle-

mens mit den ornamenta triumphalia geehrt

wurde [ob res] in Oerm[ania prospere gestas]

{CIL XI 5271 = Dessau 997 = Newton 24).

Dieser war im J. 74 legatus pro pr. eocercitm

Germanici superioris (CIL XII 113 = Newton
79 ; Marz bis Juni 74), dessen Kern damals aus

4 Legionen bestand, der I Adiutrix und der XIV

zwar bezog sie das Strafiburger Lager. Der Krieg
hat sich wahrscheinlich gegen die in dem Winkel
zwischen Rhein und Donau wohnenden germa-
nischen oder dort noch verbliebenen keltischen

Stamme gerichtct. Dafi im Felde gekampft wurde,

beweisen die dem Feldherrn verliehenen Triumph-
zeichen, die den Domitii nach den gcnannten In-

schriften gegebenen Ehrenabzeichen und die Hiiu-

fung der Imperatorakklamationen (s. u.). Nach
Gemma zu Mainz, der VIII Augusta zu StraB- 50 der Besitzergreifung wird die von Tacitus erwahnte
burg, der XI Claudia zu Windisch. Das Diplom
€1L III p. 852 = Dessau 1992 = Newton 34
berichtet, dafi dort am 21. Mai 74 die ausgedienten
Leute von sechs Alen und zw5lf Cohorten zwar
das Biirgerrecht bekamen, aber nicht entlassen

wurden; sie waren also damals noch unentbehr-
licb, offenbar weil der Feldzug noch nicht abge-
schlossen war. Zwei Bruder, Cn. Domitii, von
Vespasian inter patrieios, also 73 oder spatestens

Besiedelung durch Gallier erfolgt sein. Das okku-

pierte Gebiet wurde darauf durch eine mit Trup-

pen belegte Grenzlinie am Neckar gesichert. Wenn
Tac. Germ. 29 berichtet: mox limite aeto pro-

motisque praesidiis sinus imperii et pars pro-

vinciae habentur, so ist es allerdings nicht sicher,

ob der hier erwahnte Limes schon von Vespa-

sian angelegt wurde (vgl. Hiibner Rom. Herrsch.

in Westeuropa, Berlin 1 890, 90ff. G s e 1 1 Domitien

74, ernannt, waren (danach also nicht vor Som-60 181. 190f. Zangemeister CIL XIII 2 p. 215).

mer 73) nacheinander (der eine wurde wahrend
des Kriegs zu dem in Afrika stehenden Heere
abkommandiert) praefeeti auxiliorum omnium
adversus Qermanos , eine Ausdrucksweise , die

«s wahrscheinlich macht, dafi auch noch anders-

woher Auiilien herangezogen waren (vgl. CIL
III 5211 = Dessau 1362. Zangemeister a.

xl O.). Wohin der Feldzug sich richtete, kann

Doch wurden um 74 gewifi praesidia vorgeschoben

:

die neue Strafie fuhrte uber WaldmOssingen, das

als Erdkastell um diese Zeit erbaut wurde {vgL Der
Obergerm.-Raetische Limes, Lief. 6. Fabricius

40). Ferner wurde im AnschluB an die Besetxung

Arae Flaviae gegrundet (oder ein keltischerHaupt-

ort so umgenannt, Fabricius 16) und befestigt,

wie die aus der frftheu Flavierzeit etammenden



Fnnde von Rottweil befceugen (Fabricius 38).

Der Name weist schon auf eine feierliche Besitz-

ergreifung des Gebietes hin (vgl. Herzog Staats-

verw. II 315). Der Ort hatte besondere Bedeu-
tung als Knotenpunkt von StraBen (vgl. Zange-
meiater OIL XIII 2 p. 212), von denen die

StraBe Windisch—Eottweil ebenfalls um 74 an-

gelegt sein muB (Fabricius 38). Vielleicht

wurde dort fur das neue Gebiet ein ahnlicher

Mittelpunkt geschaffen wie durch die Ara TJbio- 10

rum (Mommsen B. G. T 139). Zum Krieg und
zur Okkupation vgl. Zangemeister Westd.

Ztschr. Ill [1884] 2471T. Mommsen B. G. V
138ff. ; Neue Heidelb. Jabrb. Ill Iff. Asbach
Bonn. Jabrb. LXXXV (1888) 271fT. Herzog
Bonn. Jabrb. CH (1898) 83ff. Fabricius Die

Besitznahme Badens durch die Bonier, Heidel-

berg 1905, 32ff.

#) DaB der Krieg in der ersten Halfte des

J. 74 zu Ende ging, wird nabegelegt durch cine 20

andere Betatigung des Legaten Cn. Pinarius:

er regelte ex auetoritate Vespasiani die Grenze

zwischen den Viennern und den Ceutronen, und

zwar Marz bis 1. Juli (CIL XJ3 113; vgl. p. 805

= Newton 79 = Dessau 5957; vgl. Zange-
meister Westd. Ztschr. Ill 249; o. Bd. Ill

S. 2015). Vielleicht hangt auch ein Vorgang bei den

Helvetiern mit dem Germanischen Krieg zusammen

:

Vespasian gestaltete die helvetische Volksgemeinde

um. Aventicum wird auf zwei Inschriften (CIL 30

XIII 5089. 5093; vgl. Zangemeisters Beraer-

kungen dazu p. 5) genannt: eolonia pia Flavia con-

stats emerita Helmtiorum (foederata noch dazn

auf 5089). Von den Namen weist Flavia auf

Vespasian, Titus oder Domitian (ebenso die Tri-

bus Quirina bei solchen, die Biirgerrecht hatten,

CIL XIII 5092. 5100. 5102—5104), und insbe-

sondere auf Vespasian eine Nachricht aus dem
7. Jhdt., die allerdings vielleicht erst spat aus den

erwahnten Inschriften fabriziert wurde : Germanos 40

rebellantes superat et Amnticum civitatem aedi-

fieare praecipit : a Tito fllio suo postea expletur

usw. (Fredegar chron. 1136). Die Besiegung der Ger-

manen kOnnte sich auf den Feldzug des Cn. Pinarius

beziehen. Pia und Constans kann durch die treue

Haltung der Helvetier gegeniiber den Vitellianera

veranlaBt sein (Tac. hist. I 67ff.)
t
Emerita auf

den Zuzug von Veteranen gehen : daB dies solche

solche waren, die am Germanischen Kriege teil-

genommen hatten und fur ihrlangeres Aushalten 50

belobnt werden sollten, ist eine ansprechende Yer-

mutung (von Fabricius Die Besitznahme Badens

37). Aventicum wurde nicht eigentlich Kolonie;

es war eine civitas foederata, die Burger hatten,

auch nachdem Vespasian sie zu einer Kolonie ge-

macht, latinisches Eecht. Die Helvetier waren
auch nach Vespasian eine Gemeinde formae bar-

barae (CIL XIII 2 p. 6. 18. Mommsen Herm.
XVI 474ff.).

i)Denkmaler der Wiederherstellungeiner StraBe 60

in Sardinien (refecit et restituit Sex. Subio Dex-
tro

7
proc . . et praef. Sardiniae) sind einige in

den Monaten Marz bis Juni 74 gesetzte Meilen-

steine, der eine m. p. LV, der andere [LJVL
a Turre (CIL X 8023. 8024 = Newton 126.

127) ; sie standen an der StraBe von Turris nach

Carales. Der alteste dort gefundene Stein ist

aus der Zeit Neros (CIL X 8014).

x) Die acetamationes imperatoriae sind in

diesem Jahre zahlreich. Auf der lex de civtiate.

vom 21. Mai ist Vespasian imp. XIII (CIL HI
p. 850 = Newton 32 = Dessau 1991), ebenso
auf den Meilensteinen CIL X 8023. 8024 = New-
ton 126. 127 und dem Tibercippus CIL VI
31548b = Dessau 5929a, alle noeh aus dem
ersten Halbjahr, ferner auf den kleinasiatischen

Inschriften CIL III 470 = Newton 142. CIL HI
7203 = Newton 143 von Marz bis Juni 75. Die
vorhergehende zwolfte Annahme des Titels ist

nicht bezeugt, die elfte dagegen noch auf der spani-

schen Inschrift CIL II 2322 ^ Newton 56, die

Vespasian cos. V gesetzt ist, also nach 1. Ja-

nuar, und da des. VI zu erganzen ist, wahr-
scheinlich nicht vor Marz. Die Akklamationeni
Xn und XJJI miissen also schnell hintereinander

in der Zeit von Marz bis 21. Mai erfolgt sein.

Eine bezieht sich gewifi auf den Germanischen
Krieg, vielleicht auch mehrere: denn ein Tiber-

cippus aus dem zweiten Halbjahr hat bereits

imp. XIV (CIL VI 31548a = Newton 88
= D e s s a u 5939 &). Neben diesem stadtrftmischen

Stein erscheint die Angabe der beiden kleinasia-

tischen Steine, die imp. XIII noch im ersten

Halbjahr 75 aufweisen, irrig. Was aufier dem
Germanenkrieg Anlafi gab zu AkklamationenT

kann nur leere Vermutung bleiben (Maynial
denkt an einen Erfolg des lulius Frontinus in

Britannien, der wohl spater zu setzen ist; ferner an
die YergrOBerung des Reichs dadurch, daB Achaia

usw. die Freiheit verloren, was doch nur eine

Anderung der Verwaltung war, endlich an die

Grenzregulierung bei den Ceutronen, wo wir von
keinem Kampf horen).

75 n. Clir. i pontifex maximus trib. pot. VI
(seit 1. Juli VII) imperator X11II {XV}) pater

patriae cons. VI design. VII (censor).

a) Vespasian trat am 1. Januar sein 6. Con-

sulat an, zusammen mit Titus cos. IIII (Acta

Arv. CIL VI 2054 = Newton 153 vom 3. Ja-

nuar; nach der Consulatsdesignation Yespasians

fur 76: CIL VI 1232 = Newton 3 = Dessau
243. Bull. com. 1899, 272 = Newton 4, die

griechische Inschrift aus Iberien CIL III zu

6052 = Newton 29; vielleicht auch ohne ge-

nauere Angabe des Jahresabschnitts CIL II

2096 = Newton 55. CIL VI 235 = Newton
74 = Dessau 3663. Wilmanns 2767. 2772b
— Newton 337, 329). Wie lange Vespasian im
Amte blieb, ist unbekannt (vgl. Asbach Bonn.

Jahrb. LXXIX 113). Auf der iberischen Inschrift

aus der zweiten Jahreshalfte wird Domitian vna-

T,og to [y'j, djioSsdeiyfievos to 6' genaunt, doch

fiihrte er das Consulat wahrscheinlich in der

ersten Zeit des Jahres (vgl. Chambalu mag.

Flav. 11. Gsell Domitien 20, 3). Consul desig.

VII ist Vespasian auf den Inschriften : CIL VI

1232 = Newton 3 = Dessau 243. CDL VI
933 = Newton 75 = Dessau 249. CIL HI 470

= Newton 142. CIL in 7203 = Newton 143.

CIL IX 2564 = Newton 182. Bid! com. 1899r

272 und CIL m zu 6052 = Newton 29.

fi)
Das von Vespasian im J. 71 gegrftndete

templum Pads (spater auch forum Pads ge-

nannt : Ammian. Marc. XVI 16, 14. Chron. min.

II m. Procop. bell. Goth. IV 21; forum Ve-

spasiani [Pseudo-JSymmach. ep. X 78) wurde 7&
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geweiht (Joseph, bell. VII 158. Dio 15. Suet. 9.

Am. Vict. Caes. 9. Mart. I % 8. Procop. bell.

Goth. IV 21; Statius silv. IV 3, 17 lafit ver-

muten, daB noch Domitian daran gebaut hat).

Vespasian benutzte das duTch den Brand im

J. 64 frei gewordene Terrain in der Nahe des

Forums, sudOstlichvom Augustusforum, von diesem

durch das Argiletum getrennt. Den Tempel urn-

gab ein freier Platz mit Hallen. Von der An-

lage sind fast keine Spuren erhalten. Fur den Ban 10

-warden grofie Mittel aufgewandt und ein Werk
3taor\$ av^QCOTtivr^g xqeixtov Rttivoiaq geschaffen

(Joseph, a. a. O. Plin. XXXVI 102. Herodian.

I 14, 2). Vespasian lieB die Prachtstiicke aus

dem Jerusalemer Tempel dorthin bringen. Dafi

er den Tempel auch mit alteren Werken der

griechischen Malerei und Plastik ausschmuckte,

machte diesen besonders beruhmt (Joseph. Herod,

a a O. ; von einzelnen dort aufgestellten Werken

epricht Plin. n. h. XII 94. XXXIV 84. XXXV 20

102. 109. XXXVI 27. 58. Iuven. 9, 23. Paus.

VI 9, 3. Procop. bell. Goth. IV 21. Photios

149, 32 Bekker). An den Tempel war eine Bib-

liothek angeschlossen (s. o. Bd. Ill S. 419 ; vgl.

O. Eichter Topogr. der Stadt Kom2 113. Gil-

bert Gesch. u. Topogr. d. Stadt Eom III 135, 3.

A u s t Die stadtrOm. Tempelgriindungen der Kaiser-

zeit, Progr. Frankfurt a. M. 1898 p. IX. Jordan-
Hiilsen Topogr. d. Stadt Rom I 1,491. 2,435.

3, 2ff.). 30

y) In demselben Jahre wurde der KoloB des

Sonnengottes an der Via sacra aufgestellt [iSqv&t)

Dio 15. Hieron. z. J. 2091); d. h. die Kolossal-

statue des Nero, die in dem Vestibulum der Domus
aurca stand, ein Werk des Zenodoros (Suet. Nero

31; 120 FuB hoch nach Plin. XXXIV 45, 100

nach Suet, und Dio a. a. O.), liefl er in eine Statue

des Sol (Apollo), des Schutzgeistes der Flavischen

Stadt (Nissen Eh. Mus. XLIX [1896] 297) um-

wandeln (Colossi refeetorem insigni eongiario 40

magnaque mercede donavit Suet. 18 ; vgl. Mart.

Spect. 2, 1. I 70, 6. XII 60, 2). Hadrian lieB

ihn versetzen (Basis erhalten), um den Tempel

der Venus und Eoma dort bauen zu konnen

(Hist. aug. Hadr. 19; o. Bd. I S. 504). Eichter
Topogr. d. Stadt Eom 2 154. 166 ; o. Bd. IV S. 589.

Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 320f.

6) Wenn der Census auch im J. 74 offiziell

zu Ende war, so sind doch eine Eeihe Handlungen

Vespasians ganz wie vor 73 noch in dem Sinne 50

der Censur gehalten. So nimmt die Herstellung

geordneter Zustande im Besitz von offentlichen

Grandstiicken, die Private okkupiert hatten, ihren

Fortgang: locum viniae puhlicae occupatum a
privatis per collegium pontifccum restituit (CIL

VI 933 = Newton 75 = Dessau 249; vgl.

Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 198f.; Marz bis

Jahresmitte). Diese Herstellung des Offentlichen

Besitzrechts ging auch in Italien und in den

Provinzen vor sich, ohne daB die Zeit genau60
bekannt ist : solche okkupierte Stiicke wies T. Sue-

dius Clemens ex auetoritate Vespasiani der pom-

peianischen Gemeinde wieder zu eausis eognitis

etmensuris faetia (CIL X 1018 = Newton 76
— Dessau 5942). Ahnliche Inschriften gab es

in Kyrene (Hygin. de cond. agr. p. 122 Lachm.).

e) Auch die Hinausschicbung des Pomeriums

let erst nach dem lustrum condUum der Censur

(s. beim J. 74 y) bezeugt. DaB sie schon von An-

fang der Eegiening beabsichtigt war, zeigt die

Bewilligung in der lex de imp. (s. o. J. 69 y). Im

J 75 zwischen Marz und Ende Juni wurde sie

vorgenommen (CIL VI 1232 = Newton 3 =
Dessau 248, vor der Porta Pinciana gefunden,

ahnlich der an der Porta S. Paoli gefundene

Cippus, Bull. com. 1899, 272: vgl. Jordan
Topogr. I 1, 324ff. Eichter Topogr. 2 65. Hal-

sen term. XXII 624; CIL VI fasc. 4
T 2 p. 3106).

Auetis p. R. finibus kann sich sehr gut auf

die Besetzung des oberen Neckarlandes beziehen

(Mommsen St.-E. IH 735, 3 glaubt, es konne

unter anderem auf die Annexion von Kommagene

bezogen werden; Newton p. 5 denkt an die Her-

stellung der Provinz Judaea und an Britannien).

Eutilius G alliens wurde damals etwa nach

der durch Stat. silv. 1 4 wahrscheinlichen Chrono-

logic seines Lebens (vgl. Prosopogr. Ill 148 nr. 167)

nach Afrika geschickt, um Steuern einzutreiben,

die, wahrscheinlieh von Otho herabgesetzt (Tac.

hist. I 78), von Vespasian dort wie auch in den

anderen Provinzen wiederhergestellt und ver-

mehrt, vielleicht auch dort gar verdoppelt worden

waren (Suet. 16. Dio 8). Aus irgend einem Grunde

war das Eintreiben in Afrika besonders schwierig

(Libyci quid mira tributi obsequia et missum me-

dia de pace triumphum laudem et opes ? Stat. silv.

I 4, 83; vgl. dazu Vollmer in seiner Ausgabe

[Leipzig 1898] S. 211 ; unter Triumph sind die

eingebrachten Schatze zu verstehen). Zeitlich

wird damit verkniipft sein, daB ex auetoritate

Vespasiani von Eutilius Gallicus als legatus con-

sularis und Sex. Sentius Caecilianus (s. D e s s a u

Prosopogr. Ill 199 nr. 291) als legatus prae-

torius die Grenzlinie zwischen der alten und

der neuen Provinz reguliert wurde (d. h. zwi-

schen Africa proconsularis und dem von Cali-

gula im J. 37 abgetrennten Numidien (vgl. Mar-
quardt St.-V. 12 467f. ; die Inschrift Comptes

rendus de l'Acad. des inscr. 1894, 46 und Eevue

arch. XXIY [1894] 415 = Newton 80). Unter

Sentius Caecilianus als legatus Aug. pro pr. (und

Befehlshaber der Legio IH Augusta; vgl. Pro-

sopogr. a. a. O.) wurde auch an einer StraBe von

Theveste nach Thamugadi gebaut (CIL VIII 10165

= Newton 81).

ij) Auch uber die Bewegungen im Osten des

Eeichs hahen wir nur einige Andeutungen. Der

Partherkonig Vologaesos, der sich Vespasian An-

fang 70 zur Sendung von Truppen angeboten (s.

beim J. 70«) und auf seine Aufforderung das Bund-

nis mit Eom erneuert hatte (Tac. hist. IV 51.

Suet. Nero 57), erbat im J. 75 (friihestens ; denn

es ist bei Dio 15 nach der Weihung des Pax-

tempels erwahnt), als die Alanen ins Partheneich

einfielen, Hilfe von Vespasian unter Fiihning eines

der kaiserlichen Prinzen. Domitian bemuhte sich

nm das Kommando, Vespasian verweigerte aber

die Hilfe, weil er sich nicht in frerode Handel

mischen wolle (Suet Dom. 2. Dio 15 ;
an .Umotj

einfall in Medien und Armenien Josepli. belt Vll

244 geschah in einem firfiheren Jahre, nm 71,

vgL Hegesipp. V 51, 2. Mommsen B. G. V
394, 1). Ea scheint aber, daB Vespanan doeh

etwas gegen die Alanen unternahm, denn wir

finden in diesem Jahw rtmische Truppen damit

beschaftigt, far den befreundeten KCmg Ton Ibe-
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rien (<pdoxaioaQt xal (pdogwfiaiq>) , BEthridates,
Mauern zu bauen (Inschr. CIL III zu 6052 =
Joum. asiat. 1869, 96 = Newton 29) und zwar
zu Mtzchetha, der alten Hauptstadt Harmozica
bei Tiflis. Dort ist aber gerade die Einfallstrafie
der Alanen (vgl. Joseph, bell. VII 245 und Momm -

sen R. G. V 394, 1). Auf ahnliche Befestigungen
in Kappadokien wird CIG 4015 und add. Ill

p. 103 bezogen (von Schiller II 512, 7). Durch
Cn. Pompeius Collega, den Legaten von Gala-
tien, wurde in Kleinarmenien eine StraBe gebaut
(CIL HI 306; vgl. add. p. 975 = Newton 147;
gefunden zu Arauraca; aus dem J. 75, nach
Momm sens Erganzung). In dieses Jahr, in
die Monate Marz bis Juni, fallen auch die Zeug-
nisse von der Wiederherstellung von Straiten-
bauten in der Provinz Asia ; zwei Steine sind bei
Smyrna gefunden (CIL III 7203. 7204 — New-
ton 143. 144), einer bei Thyateira (CIL ILT 470
= Newton 142).

0) Imperatoriscbe Akklamationen. Imp. XIII
heiBt Vespasian noch auf den kleinasiatischen
Insehriften (CIL III 470 = N e w t o n 142 und
CIL III 7203 = Newton 143, wohl irrig; s. beim
J. 74 m); imp. XIV nennen Vespasian die In-
sehriften CIL VI 1252 = Newton 3 = Dessau
243 und Bull com. 1899, 272 = Newton 4.

CIL VI 933 = Newton 75 = Dessau 249,
fruhestens im Marz, spiitestens 30. Juni, ebenso
die Inschrift aus Iberien aus dem zweiten Halb-
jahr und CIL IX 2564 = Newton 182 (zwi-
schen Marz und Jahresende). Diese Akklama-
tion datiert aber hoehstwahrscheinlich noch aus
der zweiten Halfte des J. 74 (nach CIL VI 31548 a
— Newton 88 = Dessau 5929b).

t) tfber die Verleihung des ius Latii an Spanien
s. J. 74 <5.

76 n. Chr. : pontifex maximus tribunicia po-
iestate VII (VIII vom 1. Juli an) imperator
(XF?) XVI—XVIII pater patriae (censor)
consul VII designatus VIII.

a) Am 1. Januar trat Vespasian sein 7. Con-
stat an zusammen mit Titus, der zum funften-
mal Consul wurde (CIL VIII 10116 = Newton
140, Tgl. CIL VIII 10119 = Newton 139. CIL
VII 1205 = Newton 322. Asbach Bonn. Jahrb.
LXXIX 113). Die beiden ersten Insehriften nennen
Domitian cos. UII\ er trat das Consulat an (nach
Asbach a. a. O.) am 13. Januar, jedenfalls vor
der 8. Consuldesignation Vespasians, die auf den
beiden Steinen noch nicht genannt ist (Cham-
balu mag. Flav. 13). Das 7. Consulat und die

8. Designation findet sich ferner CIL X 1406 =
Newton 100 = Dessau 250. CIL X 1629 =
Newton 180. CIL X 6812 = Newton 114 =
Dessau 5819. CIL X 6817 = Newton 115 aus
dem ersten Halbjahr und auf der Konstitution
vom 2. Dezember CIL III p. 853 = Newton
35 = Dessau 1993.

§) Als Hersteller der Tempel erscheint Vespa-
sian in Herculanum: templum Matris deum
terrae motu conlapsum restituit (CIL X 1406 =
Newton 100 = Dessau 250). Die Bauinschrift
ist in den Monaten Miirz bis Juni gesetzt. Von
dem Erdbeben am 9. Februar 62 berichtet Se-
neca (nat, quaest. VI 1, 2; vgl. Tac. ann. XV 22).

y) In denselben Monaten wurde die Via Appia
hergeetellt, wovon zwei Meilensteine

f die jetzt

auf dem Capitol stehen, der I. und der VII.,.

zeugen (CIL X 6812. 6817 = Newton 114. 115
= Dessau 5819; vgl. Dessau Bull. d. Inst
1882, 127. Eichter Topogr. d. Stadt Eom2 45*
1. 341).

6) Aus der ersten Halfte des Jahres stammen
zwei Bauinsehriften , die von der Ausfuhrung
wichtiger Strafienanlagen in den afrikanischen
Provinzen Kunde geben: eine Inschrift von der

10 Strafie Theveste—Hippo Regius (CIL VIII 10119
= Newton 139) und eine Inschrift, die sich auf
die Erbauung einer Briicke an der Strafie von.
Karthago nach Hippo Regius bezieht (CIL VIII
10116 = Newton 140). Die Arbeiten wurden
von Soldaten der Legio III Augusta unter dem
Legatus Aug. pro pr. Q. Egnatius Catus ausge-
fuhrt. Es sind VerbindungsstraJSen des Haupt-
quartiers Theveste mit den gro"£eren Kustenstadten
(vgl. Mommsen E. G. V 654).

20 s) Es ist wahrscheinlich, dafi Vologaesos wegen
der Weigerang Vespasians, ihm gegen die Alanen
zu helfen, jetzt eine feindliche Stellung gegen jenen
einnahm; durch einen Krieg wurde er aber zum
Frieden gezwungen (so Aur. Vict. Caes. 9, 10,.

dagegen nach Epit. 9, 12 durch blofie Furcht ; doch
jenes stimmt eher zu Plin. paneg. 14, 1, wonach
feroeia superbiaque Parthorum magno terrore
gebandigt wurde). Dies geschah, als Traian der
Vater Legat von Syrien war (76/7, a. Dessau

30 Prosopogr. Ill 463 nr. 574). Auf grCflere Kampfe
weist auch der Umstand hin, dafi Traian mit den
Triumphalornamenten geehrt wurde (Plin, paneg.
9. 16. 58. Schiller II 513).

C) Ein anderer Kriegsschauplatz bestand fort-

wahrend in Britannien. Sex. Iulius Frontinus
wurde ran 76 Legat von Britannien. Er errang-

in diesem Amt einen Erfolg tiber die Siluren:
validam et pugnacem gentem armis svthegtty
super virtutem hostium locorum guoque diffi-

AQcultates eluetatus (Tac. Agr. 17; vgl. Dessau
Prosopogr. II 192 ht. 216). Im J. 78 sp&testens.

lOste ihn Agricola ab. Da nun im J. 76 die Ak-
klamationen sich hauften (s. u. &), im J. 77 aber
tlberhaupt keine Akklaniation stattfand, so ist mit
grofier Wahrscheinlichkeit dieser Sieg in das J. 76-

zu setzen.

t}) Durch die lex vom 2. Dezember 76 (CIL
HI p. 853 = Newton 35 = Dessau 1993) er-

teilt Vespasian an Speculatores des Praetoriums-

50 und Soldaten der 9 Praetorianer- und der 4 stadti-

schen Cohorten das ius conubii. Die Inschrift

lehrt, dafi Vespasian die von Vitellius auf 16
erhohte Zahl des Cohortes praetoriae aut 8 herab-
gesetzt hatte (Tac. hist. II 93; vgL Marquardt-
Domaszewski St.-V. IP 477, 1).

#) Auf Insehriften wird die 17. Akklamation
in den Monaten Marz bis Ende Juni erwahnt

(CIL X 1406 = Newton 100 = Dessao 250.

CIL X 1629 = Newton 180. CIL X 6812 =
60 Newton 114 = Dessau 5819. CIL 6817 =
Newton 115; irrig ist imp. XVH auf CIL
VI 934 = Newton 91 = Dessau 252; vgL

beim J. 780. Die 18. BegrOBnug steht schon

auf der lex de civitate vom 2. December (CILm p. 853 = Newton 35 — Petaau 1993) und
sechsmal auf Insehriften vom J. 77. Da Titus in
dem ersten Halbjahr imp. X ist (CIL VIII
10119 = Newton 13d: DomUtano cos. 1111%
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tgi. OIL VIII 10116 = Newton 140), so war
.Vespasian damals imp. XVI. Die 15. Akklamation

ist nicht bezeugt ; die 14. fiel in das zweite Halb-

jahr 74 (s. S. 2664), und noch in der zweiten

Halfte von 75 tragt eine Inschrift dieselbe Zahl;

also wurde Vespasian nach Mitte 75 bis 1. Juli 76

dreimal, bis zum 2. Dezember 76 viermal als vm-
perator begriiflt. Diese Haufung weist auf leb-

hafte Kriegstatigkeit hin. Eine Zahl ist sicher

durch den Krieg des Traian veranlafit, da dieser

sogar die Triumphalzeichen bekam; eine andere

wohl durch den Sieg des Iulius Frontinus uber die

Siluren (abweichend Maynial 356L).

77 n. Chr. : pontifex maximus tribunicia po-

testate VIU (vom 1. Juli an Villi) impe-

rator X VIIIpater patriae cos. VIII (censor).

a) Vespasian wurde am 1. Januar eos, VIII

zusammen mit Titus, der sein 6. Consulat antrat

(Acta Arv. CIL VI 2055 [vgl. Henzen p. C]
= Newton 154. CIL X 8067, 3 = Newton
336). Dann wurde an Titus Stelle Domitianus

eos. F(Ann. d. Inst. 1870, 181, vgl. Chronogr. von

354. Fasti; anders Chambalu Philol. XLIV
112ff.; dagegen Pick Ztschr. f. Numism. XIII
366ff. Gsell Domitien 21). Spater wurde Agricola

Consul suffectus (Tac. Agr. 9, vgl. Urlichs De
vita et honoribus Agr. 25ff. Asbach Westd.

Ztschr. Ill 18). Consul designatus ist Vespasian

in diesem Jahre nicht.

/?) Da keine Andeutung irgend ein bei den
Schriftstellern verzeichnetes Ereignis gerade in

dieses Jahr verlegt und zudem das Fehlen einer

neuen acelamatio imperatoria auf ein friedliches

Jahr hindeutet, kflnnen nur einzelne inschriftlich

iiberlieferte Tatsachen genannt werden.

In diesem Jahr oder spatestens im ersten

Vierteljahr vom J. 78 (da Vespasian noch imp.

XVIII ist) wurde von Vespasian ein Monumental-
bau errichtet CCIL VI 935 = Newton 92). Es
ist wahrscheinlich das templum saerae urbis ge-

meint. Die Benennung stammt aus dem 16. Jhdt,
kann aber auf alten Quellen beruhen. Das Ge-

baude (Katasterarchiv? Bibliothek?) lag sudlich

vom Templum Pacis, dicht an dessen Bezirk

(nach der Inschrift) ; der Quaderbau des 1. Jhdts.

ist noch erhalten. Er wurde von Severus zwischen

198 und 211 wiederhergestellt (CIL und New-
ton a. a. O.); jetzt SS. Cosma e Damiano.
(Literatur bei Aust Die stadtrom. Tempelgrun-
dungen der Kaiserzeit p. X; vgl. Richter
Topogr.2 3. 313. Jordan-Hiilsen I 3, 5ff.).

Das Fragment einer Inschrift, die nach der Uber-
lieferung in marmore magno ac veluti parte

frontispicii aedis alieuius war, enthielt die Worte

:

[cjensor cos. VIII refecit und weist damit auf

eine Erneuerung ernes Monuments durch Vespasian
im J. 77 oder 78 (oder hOchstens des Titus aus

dem J. 80) hin (CIL VI 936 mit Anm. = New-
ton 94); wahrscheinlich ist es identisch mit der

oben erwahnten Inschrift.

y) Ais Wiederhersteller des heiligen Bezirks

der Diana Tifatina zu Capua erscheint Vespa-
sian mit der Bezeichnung eos. VIII (wonach die

Bauinschrift auch ins folgende Jahr fallen kann)

:

fines agrorum (die zweite Inschrift hat locor[um])

dicatorum Diana* Tifat[inaeJ a Comelio Sulla
ex forma divi Aug(usti) restituit (CIL X 3828
— Newton 77 » Dessau 271. Not. d. scavi

1893, 165 = Newton 78 = Dessau 3420; vgl,

Roscher Lex. d. Mythol. I 1003f. Wissowa
o. Bd. II S. 326ff.).

&) Aus Latium stammen drei Meilensteine,

an der Via Latina gefunden^ die fur eine Er-

neuerung dieser Strafie im ersten Halbjahr 77
sprechen: der 75., aus der Nahe von Aquinum,
der 96., gefunden bei ad Flexum, und ein frag-

mentarischer (wahrscheinlich der 70.) aus der

10 Gegend von Fregellae (CIL X 6894. 6896. 6901 =
Newton 124. 122. 123). Die Arbeit an einer

StraBe von Bracara nach Asturica fallt ebenfalls

in das zweite Halbjahr 77 oder in das erste Viertel-

jahr von 78 (weil am 15. April 78 Vespasian

imp. XIX ist, dagegen erst XVIII auf dem Mei-

lenstein dieser StraBe CLL II 4814 = Newton
135; doch ist die Inschrift vielleicht interpoliert

und gehort in die Zeit des Titus, s. dort J. 80 £)•

Die Vollendung einer Brticke zu Seleukia am
20 Kalykadnos s. Movasiov xai fiifiXioftfarj rfjs

Evayyshxfjg o/oX^g, Smyrna 1875 S. 100 (nach

Chambalu Philol. XLIV 113).

e) Eine Wiederherstellung eines von Claudius

errichteten Bauwerks durch Vespasian ist fur

dieses Jahr (oder hflchstens bis 15. April 78,

wegen imp. XVIII) durch eine Inschrift zu Vi-

terbo in Etrurien bezeugt (CIL XI 2999 - New-
ton 117). Der Stein ist gefunden an der Via

Cassia (vgl. o. Bd. HI S. 1669f.) in der Nahe
30 einer Brticke. Er bezieht sich demgemaB wahr-

scheinlich auf die HersteDung einer Brticke.

O Am 29. Juli 77 richtete Vespasian an die

IIHviri und Decurionen von Sabora in Baetica

eine epistula als Antwort auf Bitten, die ihm
eine Gesandtschaft von dort am 25. Juli uber-

mittelt hatte. Er gestattete darin den Saboren-

sern, ihre Stadt, die mit den andern spanischen

Stadten das ius Latii erhalten hatte, sub nomine
meo d. h. als oppidum Flavium zu benennen

40und neu in der Ebene aufzubauen (wahrend sie

bis dahin auf einem Berge lag). Die der Stadt

von Augustus zugewiesenen Steuereinkunfte liefi

er ihr ; wegen neuer sollten sie sich an den Pro-

consul wenden (CIL II 1423 = Bruns Fontes 4

p. 193 = Newton 84 = Dessau 6092 mit Anm.;
die Inschrift, die die Duoviri C. Cornelius Severus

und M. Septimius Severus auf GeTneindekosten in

Erz graben liefien, wurde im 16. Jhdt. aufge-

fund en).

50 tj) Ein Duovir aus einer andereu Stadt in Bae-

tica, Anticaria, hat in der ersten Jahreshalfte

Vespasian eine Dedikationsinschrift auf eigene

Kosten gesetzt (CIL II 2041 = Newton 51),

vielleicht zum Andenken an die Verleihung des

ius Latii an Anticaria oder des Biirgerrechts an

den Stifter (so HQbner im CIL a. a. O.).

&) Von Imperatorakklamationen wird in diesem

Jahre auf den Insehriften nur die 18. erwahnt:

in dem ersten Halbjahr CIL VI 935 = Newton
60 92. CIL X 6896 = Newton 122. CIL X 6901

= Newton 123. CIL II 1631 — Newton 51;

in dem zweiten Halbjahr CIL II 142S — New-
ton 84 = Dessau 6092 vom 29. Juli; mflglicher-

weise anch CIL XI 2999 — Newton 117 und

CDL n 4814 — Newton 135, doch konnen diese

beiden Insehriften auch 78 bis April dem ersten

fasten Datum dei 19. B«grufiung, gesetzt sein

(s. J. 780.
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n. Chr. i pontifex maxvmus iribwrdcm •po-

tentate VIIU (vom 1, Juli an X) imperator
XVIII. XIX (XX?) pater patriae eos. VIII
des. Villi (censor).

a) In diesem Jahr (wie vorher nur im J. 73)

ubernahm Vespasian nicht das Consulat, vielmehr

sind L. Ceionius Commodus und D. Novius Pri-

sms die ordinarii des Jahres (Acta Arv. CIL VI
2056 — Newton 155 — Dessau 5027, vom
3. Januar) und noch Mitte April im Amt (lex 10

de civitate vom 15. April, s. u. 8). Mitte April ist

abeT Vespasian cos. design. Villi (a. a. 0. ; eben-

so auf GIL VI 934 = Newton 91 = Dessau
252 und CIL III 6993 = Newton 145 = Dessau
253, vor 1. Juli gesetzt).

$) In Rom setzten die Sodales Titii, zwischen

Marz und Ende Juni, dem Kaiser eine Inschrift,

die knapp die Verdienste Vespasian s um das Sa-

kralwesen ruhuit : eonservatori eaerimoniarium
publiearum et restitutori aedium saerarum (CIL 20

VI 934 = Newton 91 = Dessau 252).

y) Von irgend einer Stiftung Vespasians Aa-
xi;8aif*ovi[a)]v rfj xo[Xet] erzahlt die Inschrift

CIG 1305 = Newton 197. Von Wegbauten
wiTd an zwei Stellen berichtet : nach einera Stein

(CIL V 7987 = Newton 119 = Dessau 5831)

aus der zweiten Jahreshalfte baute Vespasian da-

mals an der Via Flavia (von Tergeste nach Pola),

an der 79 weitergebaut wurde (s. unter Titus J, 79 e).

Zu Prusa in Bithynien heifit es auf einer Inschrift 30
aus dem Friihjahr, dafi Vespasian, Titus, Do-

mitianus v-ias a novo munierunt per L. An-
tonium Nasonem, procuratorem eorum (CIL III

Suppl. 6993 = Newton 145 = Dessau 253;
vgl. Prosopogr. 1 102 nr. 681, o. Bd. I S. 2634, 80.

Hirschfeld Die kaiserl. Verwaltungsb. 374).

S) Dafi die Gefangennahme der Velleda durch

Rutilius Gallus rait einem schweren Krieg gegen

ihren Stamm, die Brukterer, zusammenhing (Stat.

silv. I 4, 89ff- Tac. Germ. 8), und dafi dieser40

Krieg Anfang 78 gefuhrt oder beendet wurde,

ist jetzt in helleres Licht geriickt durch eine bei

Mainz gefundene lex de civitate et conubio, am
15. April 78 von Vespasian an ausgediente Leute

von sechs Alen und einer Cohorte im nieder-

rheinischen Heere verliehm (Altertiimer unserer

heidnischen Vorzeit V, Mainz 1905, Taf. 33 und
dazu v. Domaszewski 181ft. Ritterling
Korr.-BL Westd. Ztschr. XXV 1906, 20ff.). Der
Erfolg war so bedeutend, dafi Vespasian als impe- 50
rotor XIX begriifit wurde, denn diese Akklama-
tion wird hier zuerst genannt und kann erst ganz
kurze Zeit vorher von Vespasian angenommen
sein (s. u. f). Vielleicht war das Heer des Ruti-

lius Gallus durch die VII Gemina verstarkt wor-

den (so v. Domaszewski; Ritterling mOchte
ihren Aufenthalt in Germanien auf den Krieg von

74 beZiehen). Mit diesem Erfolg gegen die Bruk-
terer wird es nrsSchlieh und zeitlich verkniipft

sein, dafi Vestricius Spnrinna ala Legat von Unter- 60
germanien Bructerum regem vi et armis induxit

in regnum ostentatoque bdlo feroeissimam gen-

tern . . terrore perdomuit (Plin. ep. II 7, 2 ; vgl.

Tac. Germ. S3. Dessau Prosop. HI 409 nr. 308.

v. Domaszewski a. a. O,).

«) Agricola ging wahrscheinlich in diesem
Jahre als Legat nach Britannia; denn 77 war
er Cos. suffectus, was er nach der Eegel der Zeit

kaum vor 1. Mai wurde, und verheiratete darauf

noch seine Tochter mit Tacitus; deshalb yfir&media,

iam aestate transgressus eher auf 78 zu beziehen

sein (Prosop. II 161 nr. 84; nach Asbach Bonn.
Jahrb. LXXIX 133 und G sell Domitien 165, 2 ging
er noch 77, nachdem er Cos. suffectus gewesen, hin-

tiber). Dann suchte er qymnquwm transvecta

aestas die Ordoviker auf, die kurz vorher eine Ala
aufgerieben hatten, hieb fast den ganzen Stamm
nieder und unterwarf dann die von Suetonius
Paulinus aufgegebene Insel Mona wieder, Trotz

der bescheidenen Berichte Agricolas wurde sein

Erfolg anerkannt und er gefeiert (Tac. Agr. 18.

Hiibner Herm. XVI 543). Wegen des Siegs und
der Eroberung kann man eine neue Akklamation
vermuten : da das J. 77 kerne neue aufweist, die

19. aber gewifi durch den Bruktererkrieg veranlafit

ist, so wurde nur die im ersten Halbjahr 79 er-

wahnte 20. Begrufiung, Ende 78 oder Anfang 79,

in Betracht kommen. Auch deshalb ist als erstes

Kriegsjahr des Agricola in Britannien das J. 78
anzusetzen.

£) Auf den Inschriften dieses Jahres fradet

sich die 19. acclamatio imperatoria in der lex

de civitate vom 15. April (s. o. d), die 18. auf der

Wegebauinschrift zu Bithynien CIL III 6993 —
Newton 145, die wegen der 9. Consuldesigna-

tion nicht vor dem Fruhjahr anzusetzen ist. Doch
mufi man bei der Datierung in Betracht ziehen,

dafi man in Bithynien von einer neuen Akkla-

mation erst nach ein paar Wochen horen konnte.

Jedenfalls scheint die 19. Akklamation nicht fruher

als Fruhjahr 78 zu fallen. Tiber die 20. Be-

griifiung, die vielleicht noch Ende 78 stattfand,

s. beim J. 79 s. Imp. X VII hat nur die im Ori-

ginal nicht erhaltene Inschrift CIL VI 934 —
Newton 91 = Dessau 252, was nicht zu der

weiteren Angabe cos. VIII des. F7/2Z pafit, denn
in der epistvla vom 29. Juli 77 (s. d. £) nennt

sich Vespasian imp. XVIIIr aber noch nicht

cos. design. X Villi. Wenn in jene Inschrift imp.

XVIII eingesetzt wird, so wurde sie in die kurze

Zeit zwischen Consuldesignation, also wahrschein-

lich Marz, und 14. April 78 fallen mfissen. Die

Wahrscheinlichkeit ist immerhin grofier, dafi

imp. XVIIII gemeint ist.

79 n. Chr. (bis 24. Juni) : pontifex maximus
tribunicia pote&tate X imperator XX pater

patriae eos. Villi design. X.

a) Am 1. Januar trat Vespasian sein 9. Con-

sulat an, zugleich Titus sein 7.; am 13. Januar

wird Domitian fur Titus eingetreten sein (CLL

X 7 = Newton 164 vom 9. April. CIL II 2477
= Newton 138. Inschr. aus Chester [Deva]

Korr.-BL Westd. Ztschr. XVIII 1899, 103. CIL
III 6993 = Newton 145 = Dessau 253 [Do-

mitian Fruhling 78 cos. desig. VI]. Asbach Bonn.

Jahrb. LXXIX 115. Chambalu mag. Flav. 13.

Gsell Domitien 22, 2). Die Designation zum
10. Consulate ist bezeugt durch eine Inschrift zu

Gordium (Perrot Exploration arch, de la Gala-

tie I 209; vgL Chambalu mag. Plav. 13, 7.

Pick Ztschr. f. Numism. XIII 360). ling steht

Vespas. X cos. auf der Inschrift CIL XH 2602
= Newton 2602.

fi)
Einen weitgehenden StraBenbau Uefi Ve-

spasian in Baetica vornehmen : viam AugfastamJ
ab law ad Ooeanum refeeti, ponies fecit, veteres
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restifmt (CIL II 4697= N e wton 130 = D e s s au
5867, gefnnden in der Sierra Morena). Es han-

delt sich um die Hauptstrafie der Provinz, von

Caesar gebaut, den julisch-claudischenKaisern aus-

gebaut (CIL n 4701 = Dessau 102. CEL II 4712.

4715. 4716 — Dessau 193). Ein grofies Werk
(wahrscheinlich eine Brttcke) wurde in Ga'laecia

unter dem Legaten C. Calpetanus Rantius, dem
Legaten D. Cornelius Maecianus und dem Pro-

curator Augusti (von Asturia und Gallaecia) L.

Arruntius Maximus ausgefuhrt; an der Anlage

war die seit kurzem (vgl. beim J. 78 5) in Spanien

garnisonierende Legio VLI Gemina Felix, deren

Befehlshaber ofienbar Cornelius Maecianus war,

beteiligt: die Erbauer siud aber zehn Gemeinden,

an der Spitze die Aquiflavienses (CIL II 2477 und

Suppl. p. 902 = Newton 138 = Dessau 254; vgl.

CIL LT 2478). Dafi Vespasian im Jahre seines

Todes Kolonien anlegen liefi, berichtet Hieron.

chron. zum Jahr Abrahams 2094.

y) Der Lingone Iulius Sabinus, der^ im J. 70

von Rom abgefalien, besiegt worden war (s.

J. 70 ft),
hatte sich neun Jahre lang verborgen

gehalten, wurde aber im J. 79 entdeckt und nach

Rom gebracht. Vespasian liefi ihn mit seiner

getreuen Gattin Epponina trotz ihrer riihrenden

Bitte hinrichten (Tac. hist. IV 67. Dio 16. Plut.

Erotikos p. 770 ; vgl. o. S. 260).

<5) Eine VerschwOrung gegen Vespasian ging

von zwei Mannern aus, die er als Freunde an-

gesehen und geehrt hatte : A. Caecina Alienus,

der 69 von Vitellius zu Vespasian ubergegangen

war, hatte einen Teil der Soldaten fur sich ge-

wonnen und war dadurch bloBgestellt, dafi eine

schriftlicheVorbereitung dieses Anschlags in Titus'

Hiinde fiel. So wurde Alienus, als er vor der zur

Ausfuhrung des Verrats bestimmten Nacht, von

Titus eingeladen, vom Tische aufstand, auf dessen

Befehl niedergestofien, ohne dafi Vespasianus von

Titus befragt worden war (Dio 16. Suet. Tit. 6.

Zonar. XI 17, vgl. o. Bd. in S. 1238AF.). Der

andere, T. Clodius Eprius Marcellus, verubte, vom
Senat verurteilt, Selbstmord (Dio a, a. O.; vgl.

Wis sow a o. S. 261ff.).

e) Auf Inschriften des J. 79 ist eine neue

acclamatio imperatoria verzeichnet, die 20. (CIL

II 4697 = Newton 130 = Dessau 5867. CIL
II 2477 = Newton 138 = Dessau 254. CIL
III 5201 = Newton 198). Die Inschriften mit

imp. XIX stammen alle aus dem ersten Halb-

jahr 78 (s. d.), doch wird man auch CIL X 3829
= Newton 181 imp. [X VII]II erganzen mussen.

Die 20. Begrufiung kann immerhin noch aus dem
J. 78 datieren (s. dort £).

f) Bei einem Aufenthalt in Campanien hatte

Vespasian einen leichten Fieberanfall. Er kehrte

nach Rom zuruck und ging dann zum gewohnten
Sommeraufenthalt nach Aquae Cutiliae (vgl. Hiil-

sen o. Bd. 11 S. 300). Er badete zu oft in dem
kalten Wasser und zog sich dadurch eine Darm-
krankbeit zu. Vespasian verlor weder seinen

trockenen Humor (Suet. 23f. Dio 17) noch seine

Schaffensfreudigkeit ; er besorgte die Regierungs-

geschafte weiter und fertigte liegend die Gesandten

ab. Alvo repente usque ad defectionem solttta (so

Suet. 24, ebenso profluvio veneris Hieron. chron.,

wozn jtvqstoIs Dio 17 stimmt, d. h. an den
Folgen eines Fiebers; dieser erw&hnt auch das

leere Gerede einiger, zu denen der Kaiser Hadrian

gehOrt, dafi Titus seinem Vater Gift gegeben habe;

vgl. u. S. 2716) fuhlte er den Tod kommen; mit

den Worten: ,Ein Kaiser mufi stehend sterben'

suchte er sich aufzurichten und brach in den

Armen der ihn Stutzenden tot zusammen, Er
starb am 24. Juni 79, im 69. Lebensjahr, nach

fast zehnjahriger Regierung (Suet. 24; vgl. Dio 17.

Zonar. XI 17. Eutrop. VII 20. Aur. Vict. epit.

10 9, 17). Dafi er im Mausoleum des Augustus bei-

gesetzt wurde, ist wahrscheinlich; spater wurde
er in das Templum gentis Flaviae gebracht

(s. o. S. 2582).

rj) Dafi er konsekriert wurde, bezeugen viele

Inschriften (so noch aus dem J. 79 CIL X 6812
= Newton 112. CIL III 6732 = Newton 148;

vgl. CIG 3935 = Newton 107; anders Cham-
balu Philol. XLVIII 571; eine Dedikations-

inschrift bei Barium in Apulien £D]ivo Vespasiano

20 [patri] Domitiani Aug. Ephem. epigr. VIII 15

nr. 73 = Newton 211; ein templum Divi Ve-

spasiani zu Cumae im J. 289 erwahnt: CIL X
3698 = Newton 210) und Miinzen (so Cohen
205—208 vom J. 80) mit der Bezeichnung Vivus
ynd d'sog; auf Restitutionsmiinzen (nach Cohen
p. 419 Gallienus zuzuschreiben) findet sich

Divo Vespasiano & Gonsecratio (Cohen 651f,).

Eine Wiederhersteilung seines Andenkens durch

Traian zeigen die Miinzen Cohen 647—650. Die

30 Ehrang durch die aedes Divi Vespasiani (CLL VI
938 = Newton 209 = Dessau 2551, des Templum
gentis Flaviae und die Sodales Flaviaks s. o.

S. 2582 und 2591.

IV. tTbersicht fiber die Verwaltungs-
mafiregeln. a) Allgemeines. Aufgaben der

Regierung. Wenn auch die Regierung Vespa-

sians nur sehr liickenhaft vorliegt und sich na-

mentlich die Entwicklung der Verwaltung unter

ihm kaum feststellen lafit, so sind doch die Grund-

40 linien, vor allem durch Sueton und Aurelius Victor

(Caes. 9) crkennbaT, und manches literarische und
monumentale Material ftillt einzelne Stellen des

Bildes aus. Mit dem julisch-claudischen Hause
war ein altes Aristokratengeschlecht von Herr-

schern ins Grab gesunken. Die Zeitlaufe hoben

einen Mann von plebeis<fherHerkunft (vgl. Momm

-

sen St.-R. II 746), ohne Traditionen, aus land-

lichen Verhaltnissen, auf den Thron , einen mich-

ternen praktischen Mann, ohne Schwarmerei, mit

50 Klugheit und hausbackenem Verstand. Das be-

wahrte seine Regierung vor jeder t'berspannung in

Zielen und Mitteln. Er war sich auch dessen

gewifi bewuflt, dafi gegen ihn als Emporkomm-
ling und Soldatenkaiser in den Kreisen der aristo-

kratischen Familien eine latente Abneigung vor-

handen war. Er suchte jedoch auch diese Kiaffee

nutzbar zu machen ; so zeigte er mfiglichste Milde

gegen die Vitellianer und suchte sie lieber zu

biegen als zu brechen (Aur. Vict, Caes. 9, 2;

60 Epit. 9, 5. Zonar. XI 17 — anders als Mncian,

vgl. Tac. hist. IV 80). So brachte seine Regie-

rung einen Ausgleich der Spannung, die Neros

Autokratie erzeugt hatte,

Ein praktischer, klager,.die SpanmrnglOsender,

pflichttreuerMannwardamalsgat zu braacheaRom
war durch die Wirren and denBrand vom J. 69 ohne

Ordnung. Die Hauptstadt mofite aus Trflmmem
auferstehen. Das Reich war ebenfalls desorga-
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nisiert : Italien war 69 mehrfach Kriegssehauplatz

gewesen, im Osten war der Krieg nrit einem z&hen

Volke noch zu beendigen, im Norden hatte der

Abfall der Germanen und Gallier sogar einen

Teil der Legionen angefressen, von kleineren Un-
ruhen anderswo zu schweigen. Die Heeresteile

waren meist aus ihren alien Provinzen losgelost

und umhergeschickt worden, batten gekampft urn

die Herrschaft und muBten fast des Glaubens

war, machte er diesen zum Mitregenten (parti-

ceps und tutor imperii', vgl. u. S. 2708) zum
Kollegen in der Censur, im Tribunat und in

sieben Consulaten, ferner zum Praefectus prae-

torio (Suet. Tit. 6) und gewahrte ihm das kaiser-

liche Vorrecht des Tragsessels (Momrasen St.-

R. II 775). Auch Domitian zog er noch einige-

male beran, zu sechs Consulaten, worunter ein

ordentliches war (Suet. Dom. 2), und bob auch

sein, der Krieger gelte alles. Ebenso muBtenlOihn durch Verleihung des Titels princeps iu-
"' J ---— '-—*— - j— -i j~_i— v~~i_~ — ventutis (auf der Munze mit Darstellung der

Spes, Cohen 893; vgl. 394f. 538ff. vom J. 69,

534f. vom J. 70, vgl. S. 2544). Ferner verlieh

er beiden Sohnen das Miinzrecht (vgl. S. 2547.

2714). Die dynastische Einheit von Vespasian,

Titus und Domitian erscheint auf Munzen, die

Bilder des Vespasian und seiner Sonne aufweisen

(Cohen 533ff.), ferner auf Inschriften , wo Do-

mitian nach Vespasian und Titus genannt wird,

die dezimierten oder degenerierten Kreise, aus

denen die hohen Beamten hervorgingen, erneuert

werden. Auch die Grand]agen und die Ausubung
der Verwaltung, besonders des Finanzwesens,

muBten bei den wechselnden Verhaltnissen er-

schiittert sein.

Demnacb gait es uberall aufzubauen. Der Staat

muBte dafiir aber zuerst den Unterbau einer ge-

festigten Finanzwirtschaft erlangen: Aufgaben

genug fur die neue Regierung. Im ganzen ist aus 20 z. B. CIL VI 932 = Newton 28 = Dessau
aller tiberlieferung zu erkennen, daB Vespasian 246. CIL III 11194ff. = Newton 106. CIL VIII

die Aufgaben energisch, praktisch, mit Mafiigung 10116. 10119 = Newton 140. 139. CIL III

und Ausdauer angriff und sich ihnen gewachseu

zeigte. Der auBere Friede wurde zunachst her-

gestellt; sodann wurde der innere Friede und die

Regierungsgewalt neu gefestigt (darauf gehen auch

wohl die Munzen mit der Legende Aetemitas,

Cohen 21ff. 24 [Augusti, J. 77/78]. 25 P. R
[J. 70]; security [Augusti Cohen 506ff. ; P. B.

6993 = Newton 145 = Dessau 253. CIL VI
200 = Newton 175 = Dessau 6049. So

arbeitete Vespasian, ermutigt durch die Sterne, an

die er glaubte (s. o. S. 2634), auf eine Flavische

Dynastie hin, und einmal erklarte er im Senat

nach einem heftigen Angriffe des Fiihrera der

Opposition, Helvidius Priscus, nur seine Sohne
j- .,] '1 • J T> : £~~\ /Cl,,„± OX

509]), die Monarchic weiter ausgearbeitet, Senat 30 wurden ihm in der Regierung folgen (Suet, 25.

und Ritterschaft erneut, das Heer reformiert und

in Zucht genommen ; Rom bliihte empor, in Ita-

lien und den Provinzen wurden neue Strafien an-

gelcgt, Kolonien gegriindet, Biirgerrecht wurde ver-

Kehen, kurz das Reich gefestigt und ausgebaut Die

Regierung Vespasians bedeutet eine Fortfiih-

rung der des Claudius (vgl. o. Bd. Ill S. 2817);

diesen Kaiser hatte sich Vespasian ebenso zum
Vorbild genommen (vgl. As bach Kaisertum u.

Dio 12; eine andere Auffassung s. u. S. 2677).

Wie weit der persOnliche Anteil Vespasians

an den VerwaltungsmaBregeln ging, wie weit sie

namentlich in der ersten Zeit und noch nach

Vespasians Ankunft in Rom Mucians und dann

des Titus Werk sind, ist nicht sicher zu entschei-

den, vgl. Suet. 13: doch kann man bei der Arbeits-

kraft Vespasians, der noch in der Todesschwache

Gesandtschaften abfertigte (s. J. 79 £), annehmen,

Verfassung 73) wie den Augustus (vgl. Nissen40daB die MaBregeln im ganzen von ihm veranlaBt

waren. Als Stutze der Dynastie erscheint Mucian

noch einmal durch seine Scharfmacherei gegen

die antimonarchische Opposition (s. beim J. 74 £).

/?) Der Kaiser und der Senat. Vespasian suchte

das Imperium ferner durch gute Beziehung zum
Senat zu stutzen, die er sofort anbahnte (vgl.

Vespasians Mahnung an Vologaeses, Tac. hist.

IV 51, die Schreiben an den Senat, IV 3) und

die, da Vespasian faktisch die Macht besaB, vom
b) Die beiden hOchsten Gewalten. a) Der 50 Senat angenommen, durch die kx de imperio

Kaiser und seine Umgebung. Vespasians Impe- sanktioniert (Tac^hist. IV 3f. ; vgl. beim J. 69 y)

Rh. Mus. XLIX 279f.). Seine Regierung wurde
als tuchtig, glucklich und als Reichsfestigung an-

erkannt (Tac. hist. II 97. Joseph, bell. Iud. VII

157 ;
pej- totum imperium nihil habuit antiquius

quam prope afflictam nutantemque rempublicam
stabilire primo, deinde et ornare Suet. 8 ; incertum

et quasi vagwn imperium jwmavit gens Flavia

ebd. 1 ; ex&anguem diu fessumque terrarum orbem
brevi refecit Aur. Vict. Caes. 9, 1).

rium war der Entstehung nach ein Soldaten-

kaisertum. Auf verschiedene Weise suchte er ihm
groBere Festigkeit zu geben. Die Annahme der

Namen Caesar und Augustus, mit denen er auch

das Erbe ihies Patrimoniums antrat (vgl. H i r s c h -

feld Verwaltungsbeamte 2 19), und die Ankniip-

fung an Galba (Tac. hist. IV 40, vgl. Ill 7) und
Claudius (Suet. 9, 1; vgl. Kornemann Klio I

und durch eine Huldigungsgesandtschaft an Ve-

spasian erwidert wurden (ebd. IV 6; Marcellus

sagt bezeichnend : ulteriora [die fruhere Verfas-

sung] mirari, praesentia segui, homos impera*

tores voio expetere, quulescumque tolerare). Der

Senat hatte also nicht die Kraft, deu Empor-

kommling, dessen Vater noch nicht die senato-

rische Laufbahn betreten hatte, zurfickzustofien,

115) zeigt dieses Bestreben ebenso wie der dyna- 60 und vertrug sich mit ihm. Das doknmentierte

stische Zug seiner Regierung. Mucian hatte das ""^ ^" 1A
•

A™ Hmo+ VnnI,,M "rar n(Mlh die De*

Imperium mit der Begrundung abgelehnt, er sei

kinderlos, Vespasian habe zwei Sohne, von denen
der eine bereits der Regierung gewachseu sei.

B«i Vespasians Erhebung wurden die Sohne
Caesares (». S. 2544. 2636. 2707). Vespasian be-

trerate zunachst Domitian mit der Beichsverwal-
tang; als jener versagte und Titus znrnckgekehrt

sich bald: der Senat konnte zwar nodi die De-

latoren aus seiner Mitte ausstoBen, doch Ve-

spasian gestattete nicht die tnuUtiondb Eache

gegen die Ankiager (Tac. hint. IV 40—44; vgL

eianguimux, patres Tac. hist IV 43; patrea eoep-

totam libertatem, postquam dbviam iium t omt-

sere 44; vgl. Aur. Vict Epit. 9t 5; Caes. 9, 2t).

Immerbin wird Vespasian vom Senat als adsertor
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Ubertatis publieae gefeiert (Cohen 51 8f. von den
J. 70—74; vgl. Schiller Herm. XV 1880, 620.
Mommsen Herm. XVI 1881, 147; zum Aus-
druck vgl. o. Bd. I S, 422; libertas restituta
Cohen 261 [J, 69?]. 262 [J. 71]. 263 [J. 72/73];
libertas publico 252ff. ; libertas Augusti 251 ; vgl.
noch Aeqmtas Augusti Cohen Iff., Concordia
Senatui Cohen 76 vom J. 71), gegeniiber der
Tyrannis des Nero (vgl. Tac. hist. IV 3. 8. Aur.

Hirschfeld Verwaltungsbeamte 476, 1). In der
Verwaltung des Arars wagte der Senat nicht, MaB-
regeln zu treffen ohne Vespasian (Tac. hist. IV
9). Dem Senatorenstaud gebuhrte nach Vespa-
sians Denkweise kein Vorrecht gegeniiber dem
Ritterstande (Suet. 9). Die ornamenta trium-
phalia verlieh der Senat spontan an Mucian (s. J.

69^, Tac - flist. IV 4), an Pinarius Clemens (J. 74 77,

CIL XI 5271 = Newton 24 = Dessau 997),
Vict. Caes. 9, 2; beachtenswert ist das Schweigen 10 ohne daB Vespasian genannt wird, an Plautius
uber Nero in Hm> T^t At* \mt\ar\r, VoBmoi-mo tor. a4i™«,,„ a ± tt-_ • , rt -r -r -.TTTrtiber Nero in der Lex de imperio, Vespasians ver-
steckter Tadel gegen ihn in der Rede uber Plau-
tius Silvanus, s. beim J. 735), so wenig auch
sein Regiment der libertas des Freistaats ent-
sprochen hat: nicht alle tauschten sich dariiber
(imperatoribus . . . quamvis egregiis modum li-

bertatis placere Tac. hist. IV 8).

Eine Partei aber zeigte Opposition : der dok-
trinare Stoiker Helvidius Priscus nahm sie sofort
auf (Tac. hist IV 4. 8; vgl. J. 74£; die Worte 20 der Vater des Claudius Etruscus unter die Bitter

Silvanus dagegen auctore Vespasiano (CIL XIV
3608 = Newton 260 = Dessau 986; vgl. J". 735.
Mommsen St.-R. II 799).

c) Die andern Stande. a) Auch den Ritterstand
musterte Vespasian als Censor (Suet 9. Aur. Vict.
Caes. 9, 9 ; Vespasian hat den ,Ritterstand nach
seinen Bestandteilen iibersehen und nach seiner
Brauchbarkeit fur die Verwaltung gepriift' Her-
zog II 295) und gab ihm frisches Blut ; so wurde

Vespasians Suet, 25 : aut filios sibi suecessuros
aut neminem enthalten nach Ranke den Glauben,
daB doch noch die Republik wieder kommen konne

;

es wird eher eine emphatische Behauptung sein,
daB nur seine Stfhne ihn ablflsen wurden). Von
den angeblich zahlreichen VerschwOrungen gegen
Vespasian (Suet. 25) ist nur die des Marcellus
und Alienus naher bekannt (s. J. 795). Doch
hatte Vespasian in der Censur (s. J. 73 8, 74 «) ein
Mittel, die Reihen der ihm ergebenen Senatoren 30 Mommsen St.R. II781fl.

aufgenommen (Stat. silv. Ill 3, 145 ; vgl. 0. Bd. Ill
S. 2671); einem Freigelassenen des Vespasian,
Hormus, wurde Anfang 70 die Ritterwtirde ge-
geben (Tac. hist. IV 39; vgl. Ill 12; vgl. auch
C. Caesius Aper 0. Bd. Ill 1312 Nr. 15). Auch
den Rittern gestattete Vespasian den Zutritt zum
Hofe, indem er ihnen das Tragen des goldenen
Ringes mit Kaiserbildnis, des bis dahin iiblichen
Kontrollzeichens, gestattete (vgl. 0. Bd. Ill S. 2819.

zu vermehren. Schon zu Beginn der Regierung
hatte er Parteiganger, um sie zu belohnen, zu
Senatoren gemacht (Tac. hist. II 82. Ill 52).
Er steigerte als Censor das Ansehen, aber auch
die Abhangigkeit des Senats, indem er ihn einer-
seits reinigte, andererseits ihm frische Krafte
zufiihrte durch adlectio verdienter Manner aus
Italien und den Provinzen, ein Vcrfahren, das
ihm durch sein eigenes Emporkommen nahe lag

fi) Auch auf die Biirger erstreckte sich die
Censur ; es wurden Listen im ganzen Reich auf-
gestellt, um eine Ubersicht wegen der beabsich-
tigten Ausdehnung des Btirgerrechts zu haben (ein
mit dem Biirgerrecht Beschenkter zu Isaura CIL
III 6785 = Newton 71 = Dessau 1979; vgl.
noch die Militardiplome CIL III p. 849-ff. 1959
= Newton 30ff. = Dessau 1989ff.; untenlV ey).
Spanien erhielt das iua Latii (s. 0. beim J. 745.und von dem er mit Recht

,

eine sittliche Re- 40 77 n und S. 2681). Auch anderswo wurde vielfach
generation erwartete fvffl. Tac. ann. Ill 55V ^« T. t™«+ „i. v^^tn a^ t>.- ; i..generation erwartete (vgl. Tac. ann. Ill 55).
Manche erhob er auch ins Patriciat (s. J. 74 e
Suet. 9. Plin. n. h. V 12. Aur. Vict. Caes. 9,
9; vgl. Herzog II 297. Hirschfeld Verwal-
tungsbeamte 415, 2; eine Zuruckweisung der Ehre
Plin. ep. I 14, 5). Eine Starkung des Imperiums
gegeniiber dem Senat bedeutete auch die haufige
Annahme des eponymen Consuiats , der hOchsten
Magistratur; dazu wurde fast immer ein Sohn

die Latinitat als Vorstufe des Biirgerrechts ver-
liehen (vgl. J. 74 #. Mommsen Herm. XVI 46711'.).

d) Die Beamten. a) Senatorische. Etwas
AuBerordentliches stellt ein Consulwechsel am
13. Januar dar, im J. 74, offenbar eine besondere
Ehrung des Plautius Silvanus, wobei der eine der
Consules ordinarii, Vespasian, zuriicktrat, der
andere, Titus, weiter amtierte; die Absicht der
Ehrung erhellt daraus, daB allem Anschein nach.i "irn11 \. — :

-"-— ""* ^v»u ^iiiuiig wiiBui uaraus, uau auem Anscnem nacn

Sfl^ff^fl
hnzugezogen, wahrend zugleich die 50 derselbe fruhe Wechsei im Interesse Domitians,liedeutung der ubriffen Consulate dnrrh r p Vpt. oW ^ t ^i ,-t,™ ™+_.+ . n__,v. , .

*Bedeutung der ubrigen Consulate durch die Ver-
kiirzung der Dauer auf anscheinend vier Monate
herabgemindert wurde. So lag die Leitung des
Senats in seiner Hand (vgl. Herzog II 288ff.
827ff. A s b ach Kaisertum und Verfassung 64 ; Bonn.
Jahrb. LXXLX 129ff.). SchrofF hat sich Vespa-
sian gegen den Senat nicht gezeigt. Er empfing
Senatoren, erschien immer im Senat und zog ihnm aUem zu Rate (Dio 10; vgl. S. P. Q. R ad-vow^'vi,^ *• Tr" A \° ~„v v "

lm "**' «^«Lzt. ud im j. (4 aie im Mai bezeugten Con-

benatoren gab er, was ihnen am Census fehlte
(Suet. 17). Doch nicht uberall setzte der Senat
seine Wfinsche durch: Vespasian gestattete nicht
die Abrechnung des Senats mit den Delatoren
aua Neros Zeit (s, 0.) ; er vermehrte in der Ver-
waltung die Stcllen der Bitter und Freigelassenen
(s, u. S. 2679). Doch war der Gardepraefect unter
Vespasian senatorisch (Tac. hist. IV 68; vgl.

aber nur bei ihm, eintrat: er war Suffectus im
J. 75, 76 und 79, als Vespasian dem zweiten
Sohne, 77, als ihm Titus Platz machte. Zwei-
monatliche Consulate sind nur im J. 71 nach-
weisbar, wo statt Vespasian und Nerva am 5.
April Domitian und Cn. Pedius Cascus amtierte;
jener hatte am 25. Juni Calpetanus Rantius
zum Kollegen; am 20. Juli waren beide wieder
ersetzt. Ob im J. 74 die im Mai bezeugten Con-

fraglich (vgl. Ash ach Bonn. Jahrb. LXXIX 131 f.

Mommsen St-R. II 78). Vier Monate dauerte
sicher das ordentliche Consulat von 78 (vgL die
beim J. 78 6 zitierte Konstitution vom 15. April)

;

bis zu vier Monaten kOnnen alle ubrigen Con-
sulate der Regierungszeit Vespasians dauern;
aber langer waren die ordenttichen der J. 70, 72,
73, 75 nicht (vgL Mommsen St-E. II 78f.
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Herzog II 289. 827. Asbach a. a. 0. bes.

129ff., o. Bd. IY S. 1128).

Die praetores aerarii hatten, wie von Augu-
stus bis Claudius (o. Bd. Ill S. 2823), wenig-
stens zu Anfang der Regierung wieder die Yer-

waltung des Aerars (Tac. hist. IY 9 ; vgl. Herzog
n 837; o. Bd. I S. 671).

/?) Kaiserliche. Das kaiserliche Beamtentum
der Ritter und Freigelassenen gewinnt auch unter

Vespasian groBere Ausdehnung (vgl. Hirschfeld
Verwaltungsbeamte 475f.). Bald nach seiner Er-

hebung verteilteer Praefecten- und Procuratoren-

stellungen an seine Anhanger (Tac. hist. II 82).

Die tiJbertragung der Erneuerung des Capitols an
den Hitter L. Yestinus hedeutete eine Neuerung,

da hisher Senatoren zu solchen Aufgaben heran-

gezogen wurden (Tac. hist. IV 53; vgl. Hirsch-
feld a. a. 0. 266). Etwas Ungewohnliches war
auch die Verleihung der Abzeichen der Praetur
an den Praefectus praetorio Arrius Varus (Tac.

hist. IV 4. Hirschfeld a. a. 0. 450, 4). Diese

Stelle gab er auch einem Senator, ja sogar Titus,

(s. o. S. 2676). Vespasian ernannte nur einen Prae-

fectus praetorio, wahrend sonst die Kollegialitat

gebrauchlich war (vgl. Mommsen St.-R. II 808;
o. Bd. Ill S. 2823). Einem Procurator scheint

Vespasian die Verwaltung des zur Tarraconensis

gehflrigen Asturia und Gallaecia gegeben zu haben
(CIL II 2477 = Newton 138, s. beim J. 79 £;
vgl. Hirschfeld 377; v. Domaszewski Kh.
Mus. XLY 1890, 10 halt ibn fur einen Finanz-

procurator). Vielleicht richtete Vespasian den
Hellespont als procuratorische Provinz ein (vgl.

Hirschfeld 372), ebensoSardinien (s. beim J. 72/?,

vgl. Hirschfeld 373).

Es wurde auch fur den neuen Fiscus Iudaicus

(s. u. S. 2686) ein procurator ad eapitidaria ludaeo-

rum wahrscheinlich schon von Vespasian eingesetzt

(CIL VI 8604 = Newton 22 = Dessau 1519.

Hirschfeld 73). Bei den Zollen iibte der Fis-

kus sein Aufsichtsrecht und wohl auch die Ab-
rechnung, sicher seit dem trefflichen Finanzmann
Vespasian, dem Sohne eines Zollpachters, durch
kaiserliche Freigelassene und Sklaven aus, die in

den Zentralbureaus und auch neben den Ange-
stellten der Pachter auf den Zollstationen tatig

gewesen sind. Vgl. Hirschfeld 83, der weiter

hinweist auf [T. Fljavius [Aug.] I Alypus
[tabulfariusj] XI Gal(\)i(cae) (CIL V 7209) und
einen Aug. serfvum) III1 pfublici se. portorii)

A(fricm) aus Flavischer Zeit (CIL VHI 12656).
Die Stelle eines Procurators, der bis dahin

an der Spitze eines Zentralbureaus fiir diese ZOlle

stand, ging wahrscheinlich damalsmit dem Bureau
ein (Hirschfeld 91). Vielleicht wurden auch da-

mals (abgesehen von Agypten) Procuratoren zur

Kontrolle der Bergwerke angestellt (Hirschfeld
175). T. Flavins Aug. lib. Delphicus, procura-
tor fisci Alexandrini (Dessau 1518) hat (nach
Ruggieros Ansicht) den von Vespasian begriin-

deten Fiscns Alexandrinus in Agypten vertreten

(s. daruber Hirschfeld 370ff. und u. S. 2686).

Die unter Claudius allmachtigen Hofamter
sind unter Vespasian zu keiner Bedeutung ge-

langt (ein T. Flavins Aug. lib. Fuschemon, qui
fwti ab epistutis, wird erwahnt CIL VI 8604
= Newton 22 = Dessau 1519. XIV 2840;
vgL Hirschfeld 320). Titus diktierte die Briefe

und faBte die Edikte ab (Suet. Tit. 6). Bei der

Besetzung der Stellen wurde auch bei Vespasian
durch kaufliche Empfehlung, so von seiten der

Caenis, Mifibrauch getrieben (Dio 14, vgl. Suet.

23. Hirschfeld 443, 5).

e) Das Reich, a) Rom. Die Fursorge fur die

Hauptstadt, die, noch nicht erholt vom Neronischen
Brande, die Dezembertage 69 Tiber sich hatte er-

gehen lassen (die Stadt deformis veteribus incendiis

10 ac ruinis Suet. 8), mufite sich zunachst in einei

Art Neugriindung auBern. Auch das Anwachsen
der Stadt, das seit Augustas Zeit gewifj bedeu-
tend war, erforderte eine Neuordnung. Das war
einer der ersten und wichtigsten Punkte des Ver-

waltungsprogramms , wie auch Miinzen aus den
ersten Jahren mit der Aufschrift Roma resur-

ge(n)s andeuten (Cohen 424—427: Vespasian

reicht der knieenden Roma die Hand, aus den

Jahren 70— 73). Die Censur brachte mit der

20 Stadtvermessung die Durchfiihrung der neuen
Gestaltung (vgl. Plin. n. h. Ill 65-67 und
Vespasian conservator caerimoniarum publica-

rum et restitutor aedium sacrarum CIL VI
944 = Newton 10 = Dessau 264, s. beim J. 73y)
und die Erweiterung des Pomeriums (s. J. 75 e;

vgl. besonders Nissen Eh. Mus. XLIX 1894,

275ff.; uber Vespasians Bautatigkeit vgl. unten

S. 2688f.). Die Sorge fiir Rom zeigte sich auch

in der Getreideversorgung : die Kornzufuhr aus

30 Agypten wurde geregelt (Tac. hist. IV 52 , vgl.

Hirschfeld Verwaltungsbeamte 230ff.; Miinzen

mit Annona Aug. Cohen 27ff. ; der Empfang des

Getreides durch die plebs urbana vielleicht unter

Vespasian bezeugt durch CIL VI 3747 = New-
ton 72 [die Schreibung plebs hindert nicht die

Datierung in Vespasians Zeit, vgl. CIL VI 943
= Newton 73 = Dessau 6045]; ein Congia-

rium gab er [Chron. v. 354 = Chron. min. 1 146

Mommsen] ; zwei horrearii, die genio korreorum
40 im J. 75 ein Weihgeschenk machen CIL VI 235
= Newton 74 = Dessau 3663; horrea Ve-

spasiani erwahnt der Chronograph vom J. 354

a. a. 0. unter Domitian).

/J) Italien. Vespasian, der selbst aus einer

itahschen Landschaft stammte, hinterliefi auch

aufierhalb Roms Spuren seiner Fursorge; so die

Bauinschriften von Strafien und einem durch Erd-

beben zerstorten Terapel zu Herculanum (s. Bauten

u. S. 2690). Der Gemeinde von Puteoli, die 69/70

50 treu zu ihm gehalten hatte, dankte er, indem er

ihr den sudlichen Teil der kampanischen Gemar-

kung gab (Beloch Campanien 92. Liebenam
Stadteverwaltung 10). Die Gemeinde von Pom-
pei bekam auf seine Veranlassung loea publica

a privatis possessa wieder zugewiesen (CIL X
1018 = Newton 76 = Dessau 5942). Ebenso

stellte er den Besitz des Tempels der Diana

Tifatina zu Capua wieder her (s. beim J. 77 y).

Verdienstvolle Manner aus Italien berief er als

60 Censor in den Senat (s. J. 74 e). Die Cenaus-

listen des J. 74 waren fur Italien nach Re-

gionen und innerhalb der Regionen nach Ge-

meinden geordnet (Plin. n. h. VII 162—164, TgL

J. 74 y). Senat und Volk von Aricia in Latium

setzten Vespasian im J. 71 eine EEbjeniiiacnrift

(CIL XIV 4191 = Newton 178). Ton Caere

im J. 72 oder 73 (CIL XI 3605 = Newton 183
= Dessau 247). Nach seiner Geburtsstadt

neate wuraen veteranen aus ±Taetorianercohorten
und aus den Legionen VHI Augusta und IX
geschickt (s. J. 71 #). Veteranen aus der Flotte
von Misenum kamen nach Paestum (CIL IH
61959 = Dessau 1990 = Newton 31). Andere
eduktionen von Kolonien zur Versorgung von

Veteranen aus jener Zeit: Sinuessa heifjt colo-

nia Flavia (CIL X 4735, vgl, Mommsen ebd.

p. 463f,); nach Bovianum Undecimanorum fand eine

die Grenze von Pinarius Clemens geregelt (s.

beim J. 74 #). Das obere Neckargebiet wurde
erobert (J". 74 rj). Die Bataver behielten ihre Aus-
nahmestellung (Tac. Germ. 29, vgl. J. 70 £).

Britannien kannte Vespasian von seiner Tatig-

keit im Feldzug des Claudius (s, o. S. 2628). Ea
hat den Anschein, dafi er, durch diese Sach-
kenntnis veranlaBt, die Sicherung und Ausdeh-
nung des rOmischen Gebiets eifrig betrieb. In

zweite Deduktion statt (die erste wahrscheinlich 10 Cerealis, Frontinus und Agricola sandte er tiich-

unter dem zweiten Triumvirat; vgl. Kornemann
o. Bd. IV S. 524. 538).

y) Provinzen. Vespasian hatte viele Provinzen
persOnlich kennen gelernt: Germanien, Britannien,
Africa, Achaia, Iudaea, Agypten. Dies wird seine

organisatorische Tiitigkeit als Kaiser gestiitzt und
gefSrdert haben (seine Verdienste um Bau von
Stadten und Stratien a. u. S. 2690).

Sardinien war im J. 67 von Nero an den

tige Leute hin , die Erfolge errangen, wobei die

Eroberung der von Suetonius Paulinus aufge-
gegebenen Insel Mona wichtig war (s. beim J. 71 1,

76 C, 78 e).

In Pannonien gehen Stadteanlagen, die Aus-
gangspunkte fiir die Romanisierung wurden, auf
Vespasian (oder seine Sohne) zuruck: in Panno-
nia inferior Colonia Flavia Sirmium (Mitrovic;

\ Kornemann o. Bd. IV S. 546); in Pan-
Senat abgegeben worden, der dem Kaiser dafur20nonia superior wurde das von Augustus eroberte
Achaia abtrat. Als Vespasian Achaia und Make-
donien dem Senat zuriickgab, wurde Sardinien
wieder procuratorische Provinz. Im J. 70 ist es noch
proeonsularisch (die Ansicht Momm sens [CIL X
p. 777], es sei von 67 bis Commodus dem Senat ver-

blieben,wirdberichtigtdurch dielnschriften ; s.beim
J. 72 /?, 74 ( : es wird 74 ein proo. et praef. Sar-
dinian erwahnt, ebenso noch bei Dessau 5350
vom J. 83; vgl. Marquardt Staatsverw. I 2 249.

Siscia (Sziszek) Kolonie (Mommsen CIL III

p. 501. Kornemann o. Bd. IV S. 546 vgl.

529). Veteranen der ravennatischen Flotte wurden
in Pannonien angesiedelt (CIL III p. 850 = Des-
sau 1991 = Newton 32). Zu Carnuntum wurde
das Lager neu erbaut oder erweitert (s. zum J.

73 y) ; die Lager an der Drau scheint Vespasian
aufgehoben und nach Carnuntum und Vindobonna
verlegt zu haben (Mommsen R. G. V 188. 200).

Hirschfeld Verwaltungsbeamte 373, 4). Die 30 Uber Dacien und das Municipium Flavium Dro-
Nennung der Tribus Quirina auf sardinischen In-

schriften (ebenso auf den Balearen und Malta)
weist auf Verleihung des Burgerrechts durch Ve-
spasian (Mommsen Ephem. epigr. IH p. 233).

Spanien hatte sich der besonderen Fursorge
Vespasians zu erfreuen, wahrscheinlich wegen des
schnellen Anschlusses bei seiner Erhebung. Im
Zusammenhang mit seinem Censorenamt (vgl.

Divo Caesari Aug, Vespasiano eensori muni-

beta (CIL in 8017) vgl. Br and is o. Bd. IV
S. 1964f.

Auch in der Provinz Dalmatien fuhren mehrere
Municipien den Beinamen Flavium,, weisen also

auf Vespasian oder seine S5hne hin, darunter
Scardona, die Hauptstadt von Liburnicn (CIL III

1802. Marquardt St.-V. 1 2 301, 3). Die Le-
gionen nahm Vespasian aus Dalmatien weg nach
Moesien (vgl. Mommsen R. G. V 185. 200).

cipium Muniguense d. d. CIL II 1049 = New- 40 Auf die Flavier, vielleicht auf Vespasian, geht in
ton 52; Divo T. divi f. Caesari Aug. eensori Moesien die Veteranenkolonie Scupi zuruck (s.

municipium Muniguense d. d. CIL II 1050
= Newton 53) gewahrte er dem Lande wahr-
scheinlich im J. 74 das ius Latii und einzelnen
das Biirgerrecht (s. beim J. 74 S und 77 *;), wo-
bei er sie in seine Tribus, die Quirina, aufnahrn.
Kolonie wurde unter den Flaviern Amanum Por-
tus = Flaviobriga (s. Kornemann o. Bd. IV
S. 542 und 77 «; Verzeichnis der municipia

Kornemann o. Bd. IV S. 547); vgl. noch v. Pre-
mer stein Osterr. Jahresh. I 1898 Beibl. 165ff.

Die Stelle bei Suet. 8 (Eutrop. VII 19.

Hieron. Euseb. chron. p. 159. Aur. Vict. epit. 9)
lafit die Provinz Thracien von Vespasian gegrun-
det werden: doch ist die Provinz alter, die Lesart
falsch (s. Marquardt St.-V. 12 313, 8; tiber

die spate und irrige Nachricht, dafi Vespasian
Flavia s. CIL II Indices. Kubitschek Imp. 50 Thracien zu Asien gezogen haben soil, ebd. 314, 1).
Rom. tributim discript. 169; vgl. Mommsen
Ephem. epigr. Ill p. 233. Schiller 514). Die
Verleihung von Stadtrechten wird Vespasian be-
gonneu baben, aber erst Domitian fuhrte sie durch
{s. o. S. 2554). Ein Teil der Tarraconensis, Astu-
ria und Gallaecia, war anscheinend unter Vespa-
sian procuratorisch verwaltet (s. S. 2679).

Die Gemeinde derHelvetier erhielt wahrschein-
lich von Vespasian die Ehre, da6 Aventicum als

Doch grundete Vespasian dort neue Stadte: die

Kolonien Develtus und Flaviopolis (Plin. n. h.

IV 47) und wahrscheinlich noch Oleicitos (Mar-
quardt St.-V. 12 315. Kornemann o. Bd. IV
S. 550).

Das von Nero mit der .Freiheit' beschenkte
Achaia wurde unter Vespasian wieder senatorische

Provinz. Vielleicht wurde bei derselben Gelegen-

. . heit Thessalien zu Makedonien geschlagen, und
Vorort Titularkolonie wurde (o. Bd. IV S. 543f. ; 60 Epirus eine procuratorische Provinz (s. zum J. 73s).
vielleicht im J. 74, s. dort #), ebenso Forum Ahnlich wurde den Inselstadten Rhodos und
Segusiavorum (CIL XLH 1 p. 221) und colonia Samos ibr Freiheitsverhaltnis, das fur Rhodos erst
Flavia Nemetum (CIL XIII 2 p. 161). Da6 von Nero konstituiert war, genommen (Suet 8.

Vespasian dem nicht von Claudius, sondern von Eutrop. VII 19. Euseb. chron. p. 159 zum J.

Vitellius zur Titularkolonie erhobenen Trier wieder Abr. 2090; vgL Marquardt St-V. I 2 348f.).

die Freiheit nahm, vermutet Kornemann Das gab Veranlassung zu der spateren Nachricht,
(Westd. Ztschr. XXH 1903, 183). Zwischen den dafi die unter Diocletian besfcehende inmdanun
Alpes Poeninae und dem Gebiet von Vienne wurde provineia unter Vespasian geschaffen sei (Sei.
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Rufus brev. 10), wahrend diese Inseln Ton Ve-
spasian wahrscheinlich zur Provinz Asia gescblagen
wurden (Tgl. Marquardt a. a. 0.).

Der Hellespont wurde anscheinend unter den
Flaviern voriibergehend als procuratorische Pro-
vinz verwaltet; vielieicht geht die Einrichtung
auf Vespasian zuruck (Hirschfeld Verw. 2 372).

Den Osten des Eeiches kannte Vespasian selbst.

Hier hat er besonders viele Veranderungen in

legten Legion ist nichts bekannt : es ist mOglich,
daB die von Vespasian neu gebildete XVI Flavia
Firma dorthin kam (Pfitzner Kaiserlegionen
184; Tgl. Momm sen CIL III p. 550). Die
XV Apollinaris Ton Pannonien kam erst unter
Traian dorthin (vgl. o. Bd. Ill S. 1603. Mar-
quardt St.-V, 12 370).

Judaea, das in Vespasian im J. 66 einen eigenen
kaiserlichen Legaten erhalten hatte, blieb auch

Bezug auf Verwaltungsbezirke und Garnisonen ge- 10 nach Beendigung des Krieges von Syrien getrennt,
troffen. Kappadokienbekam unterVespasian anstatt
eines Procurators einen consularischen Legaten
und Lcgionen zur Abwehr der andauernden Ein-
falle der Nachbarvolker (Suet. 8; vgl. Tac. hist.

II 81. Oros VII 9, 10. Eutrop. VII 19, 4.

Mom ma en CIL III p. 46), d. h. es wurde mit
Galatien unter einem consularischen Legaten ver-

cinigt und ibm wurde ein legatus Aug. provinciae
Cappadooiae unterstcllt, der auch die Legionen

verwaltet von einem kaiserlichen Legaten, dem
eine Legion, die X Fretensis, unterstellt war;
ein Procurator war ihm untergeben (Marquardt
12 419. Schiirer I 539f.). Das Land wurde fur
die Staatskasse verpachtet; die Juden muBten die
zwei Drachmen betragende Tempel-Kopfsteuer von
jetzt an an den capitolinischen Iuppiter zahlen
(s. beim J. 71 rj). In Emmaus (Nikopolis?) siedelte

Vespasian 800 Veteranen an (J. 71^); Caesarea
befehligtc (v. Domaszewski Eh. Mus. XLVIII 20 wurde Kolonie: eolonia I\ima Flavia Augusta
1893, 245 ff. Marquardt St.-V. 12 362, 4, be-

richtigt durch CIL III p. 6818; vgl. noch Dessau
Prosop. Ill 65 nr. 458. II 144 nr. 129). Ar-
menia minor erscheint im J. 75 als Teil dieses

Provinzkomplexes (CIL III 306 add. p. 975 =
Newton 147; vgl. Mommsen R. G. V 299, 1).

DaB sich der rOmische Einflufi unter Vespasian
bis nach Iberien erstreckte, zeigt der 13au einer

Festung ftir den Konig Mithridates im J. 75

Caesarea, und bekam Befreiung vom Tributum
capitis (vgl. Kornemann o. Bd. IV S. 552. 579).
Der Konig Agrippa erhielt nach dem jndischen
Xriege eine Vermehrung seines Gebietes (Phot,
bibl. cod. 33 aus Iustus von Tiberias; vgl. Pro-
sop. II 163 nr. 89. Schiirer I 498, 34).

Die Kornzufuhr von Agypten nach Kom wurde
neu geregelt (Tac. hist. IV 52; vgl. Hirschfeld
Verwaltungsb. 2 230ff. u. o. S. 2680). fiber Alexan-

(s. d. tj, vgl. Eostowzcw Klio II 1902, 817; dort 30 driens Behandlung vgl. o. J. 70 s. ' Ob der Fiscus
ist 87, 1 auch eine pontische Inschrift zitiert, die Alesandrinus von Vespasian begriindet wurde und
Vespasian xvgtog toy ztaviog Booomigov nennt).

Auch die Begrundung der Provinz Lykien-
Pamphylien geht auf Vespasian zuruck (Suet. 8.

Eutrop. VII 19. Euseb. chron. p. 159 Schoene
zum J. Abr. 2090 = Oktober 73—September 74.

Marquardt 12 376). liber Bauten Vespasians
in Lykien vgl. Liebenam Stadteverwaltung 172.

Cilicia trachea (so bei Suet. 8 statt Thra- von einem Procurator verwaltet wurden (Tac. hist.
dam GalUeiam zulesen; Marquardt St.-V. 1 2 40 II 58), stand ihnen unter Vespasian ein Legatus
313, 8) wurde dem seit Caligula bezw. Claudius pro praetore vor (CIL IX 4194 = Newton 251;

Vespasi;

die Kopfsteuer einnahm oder~fur die Getreide-
lieferung diente, ist nicht sicher (vgl. Hirsch-
feld a. a. O. 369f.).

Im proconsularischen Africa geht die eolonia
Flavia Augusta Emerita Anwiaedara auf die

Flavier zuruck (s. Kornemann 0. Bd. IV S. 554).
Wahrend die beiden Mauretanien unter Galba

dort herrschenden Antiochos IV. von Kommagene
entzogen und zur Provinz Syrien hinzugefugt (s.

beim J. 72 y) ; ebenso ein Gebirgsbezirk mit der
Stadt Flaviopolis, die ihren Namen von Vespasian
bat und ihreAera seit 73/4 zahlt (Marquardt St.-

V. 12 386; 0. Bd. I S. 646). Kommagene wurde im
J. 72 dem Konig Antiochos IV. gewaltsam abge-
nommen und zur Provinz Syrien gezogen (s. beim
T rjn \ "L ' 1 ^1 r* _i _ _ ..i. . "j t tt . t t j

vgl. Dessau Prosop. Ill 199 nr. 291. Hirsch-
feld a. a. O. 391, 1).

f) Eechtswesen. Unter Vespasian war der
Proculeianer Pegasus Praefectus nrbi (Dig. I %
2, 53. Iuv. IV 77 u. Schol.) und Consul suffectus

(Inst. II 23, 5. Gai. I 31. II 254; vgl. Prosop.

Ill 21 nr. 164); der Sabinianer Cn, Arulenus
Caelius Sabinus (Klebs Prosop. I 156 nr. 982,

J. 72 y\ bei welcher Gelegenheit die Hauptstadt 50 s. 0. Bd. II S. 1490) soil groflen EinfluS gehabt
Samosata Flavia zubenannt wurde und eine neue haben (Dig. I 2, 2, 53).

Aera begann (0. Bd. I S. 646f.). Diese Eroberung
gab vielieicht den Anlafl zueinerFeindschaftgegen
die Partner , an die sich Antiochos anscheinend
anschliefien wollte (Joseph, bell. VII 219ff.);

diese Spannung entlud sich in einem fur Vespa-
sian siegrekhen Krieg im J. 76 (s. d. e). Nach
der Inschrift CIL III 170 = Newton 275 ehrte
Vespasian Berytus in Syrien durch Ubernahme

In der Rechtspflege suchte Vespasian zunachat
geordnete Zustiinde zu schaffeti: so liefi er die

beim Capitolbrand zerstOrten Offentlichen auf
Bronze aufgezeichneten Urkunden, an 3000, nach
Abschriften erneuern (Tac. hist. IV 40. Suet. 8).

Er sorgte ftir die Aufarbeitung der ruckstandigen
Prozesse, die sich infolge der Unruhen durch den
mehrfachen Stillstand der Justiz und der Ver-

•eines municipalen Ehrenamtes, fur das er dem60mehrung durch neue Klagen angeh&uffc batten.
Branch gemafi einen Praefecten ernannte (Liebe-
nam Stadteverwaltung 261f.). Auch Emesa wurde,
wie es scheint, damals mit Syrien vereint (Mar-
quardt 12 404).

Als Besatzung wurde die Legio XII fulmi-
nata schon im J. 70 von Syrien nach Melitene
gelegt (Joseph. belL VH 18. Marquardt St.-V.
I 2 369f.); von einer zweiten damals dorthin ver-

Es waren Eigentumsklagen , die er durch eine

aufierordentliche Bichterkommission entscheiden

lie6 (Suet. 10). Er liefi den Privaten wider-

recbtlich okkupierte Platze abnehmen (s. 8. 2688

;

fiber die EiDziehung der widerrechtlich okkn-
pierten subseeiva s. S. 2686) tmd gab nmge-
kehrt berrenlose Bauplatze nun Bebauen frei

(Amr. Vict. Epit. 9, 8). Hierbei sei erwahnt sein

Planus 2686

Verfeot negottandt ectusa aedifioia demoliri et fang der Begierung den Bedarf des Eeiches auf
mahnora detrahere (Cod. lust. VIII 10, 2): eg 40 Milliarden Sesterzien, also uber 8 MiUiarden
list die Einacharfung einea Mheren SC und seine Mark (Suet. 16; vgl. dariiber Her zog II 296, 2).
Atiadehnung auf Bauornameate (so K a r 1 o w a I Bei der Erschliefiung neuer Einnahmequellen
34S)- Er sprach selbst^ Ofters auf dem Forum konnte Vespasian das Finanztalent seiner Familie
Recht (Dio 10).^ Die Majeatatsprozesse stellte er entfalten; dabei wirkte noch Mucian als eifriger
ab (Dio 9). Seine Gesetze werden als weise und und skrupelloser Meister vorbildlich (Dio 2. Tac.
gerecht gerfthmt (Aur. Vict. Caes. 9, 5;epifc. 9, hist. II 84). Die aufierordentliche Lage erforderte

6). Abgesehen von dem SC de imperio (s. 0. ein entsprechendes Mittel ; statt zur Gesetzgebung
J. 69 y und S. 2676) und der Begrundung von Kolo- 10 und Verordnung griff Vespasian zur Censur. Cen-
nien, der Konstitution von Provinzen, der Verlei- sus und Biirgerzahlung sollten wahrscheinlich die
hung von latinischem und Vollburgerrecht an Ge- Grundlage fur die finaiizielle Neuordnung bieten
meinden wie an einzelne Personen (s. 0. S. 2681 ff. (vgl. 0. J. 73/?, 74 y. Marquardt- v. Doma-
und die Zusammenstellung bei Haenel Corpus szewski St.-V. 112 218).
legum), den Constitutiones de civitate et conubio Ohne daB im einzelnen der Verlauf seiner
an Soldaten und Veteranen (CIL III 849ff. 1959ff.) Operationen bekannt ist, stellt der Erfolg seine
und den beiden Reskripten, an die Vanaciner auf Tatigkeit in glanzendes Licht:' die auljerordent-
Korsika zur Schlichtung eines Grenzstreits und zur liche Steigerung der Staatseinnahmen wurde er-
Bestatigung von Privilegien (s. zum J. 72^) und an reicht (Suet. Aur. Vict. a. a O. Dio 2. 8. Zonar.
die Saborenser in Spanien Tiber den Neubau ihrer 20 XI 17). Die von Galba abgeschafften Steuern wur-
Stadt und neue Gemeindesteuern (s. zum J. 77 f), den wieder eingefiihrt und gesteigert; die Abgaben
sind folgende Gesetze aus seiner Eegierungszeit einiger Provinzen sollen sogar verdoppelt worden
bekannt, die privatrechtliche Neuerungen, meist sein (Suet. 16, vgl. J. 70s). Er zog viel Geld aus
zur Hcbung der Sitten, enthalten: Das Senatus- dem Verkauf von Landschnitzeln {subseeiva), die
«onsultum Macedonianum gegen Darlehen an fUit bei der Anlage von Kolonien von nicht Berech-
familias\ ihnen von Wucherern vorgeschossenes tigten okkupiert worden waren (Frontin. Eflm,
Geld darf nicht, auch nicht nach der Vater Tod, Feldmesser I p. 54. Hygin. ebd. I p. 133) Die
oingefordert werden (Dig. XIV 6, 1. Suet. 11. von den Juden bisher an den Jerusalemer Tempel
Bruns Fontes^ p. 183 nr. 20; vgl. P. Kruger gezahlte Kopfsteuer von zwei Drachmen wandte
Gesch. d. Quellen und Lit, d. EOm. Eechts 85. 30 er dem capitolinischen luppiter zu (vgl. J. 71 ji

Karlowa ROmische Eechtsgeschichte I 997ff.). und Mommsen bei Hirschfeld Verwalt.2 73.
Das Senatusconsultum Pegasianum und Plancia- Wessely Studien zu Palaogr. u. Papyruskunde
num uber Fideikommisse und Erbschaften, wo- I 1901). Erweckte schon seine Steuer und das
durch die Gefahr vermindert wurde, dafi der nicht naher bekannte vectigal urinae (Suet. 23.
tlduciarische Erbe das Erbschaftsfideikommifl aus- Dio 14, vgl. Marquardt-v. Domaszewski
schlug (Gai. II 258f. Paul IV 3. 4. Schiller Staatsrerw. II 2 282) den Widerstand des Titus
516); vgl. Dig. XLVIII 2, 2, 1: de patris testa- und den Spott der Menschen, sowie seine Speku-
tamento pupillis agere Divus Vespasianus per- lationen und sein Zwischenhandel Entriistung
mistt; vielieicht auch noch zwei andere ebenso (Suet. 16), so brachten ihm andere weniger lautere
benannte uber causae probatio (Gai. I 31. Ulp. 40 Finanzoperationen , mit denen er sich zu helfen
III 4) und gegen die Unterschiebung und Ver- suchte, den Euf der Habsucht (vgl. zum folgenden
nachlassigung des neugeborenen Kindes bei der S. 2693) und Schwache fur das Geld ein (infirmus,
Schwangerschaft Geschiedener (Dig. XXV 3, l t uti quidam prove ptttant, adversum pecuniam
lflf.). In Bezug auf die Ehegesetzgebung lieft Aur. Vict. Caes. 9, 6). Man warf ihm vor, dafi er
Vespasian vom Senat beschliefien, dafi jede, die Handel mit Stellcn und freisprechenden Urteilen
«inen fremden Sklaven heirate, selbst als Sklavin unter Vermittlung seiner* Maitresse Caenis treibe
anzusehen sei (Suet. 11). tber die Stellung der (Dio 14 ; vgl. Tac. hist. H 84), dafi er die Statthalter
freigeborenen

,
ausgesetzten

, von Biirgern aufge- als Schwamme benUtze, die er in den Proviuzen
nommenen und als Sklaven erzogenen Kinder hat sich vollsaugen lasse, urn sie in Eom auszudriicken
Vespasian vielieicht eine Epistula an die Lake- 50 (Suet. 16). Er wahlte aber lieber schmutzige als
daimomer erlassen (Plin. ad Trai. 65, 3, vgl. grausarae Mittel: deshalb erlaubte er nicht Ver-
66). Spatestens seit Vespasian haben die Kaiser mOgensemziehungen von Feinden (Zonar. XI 17).
das tus trium liberorum unter AusschluB des Er hat auch fur Kontrolle bei der Erhebung der
Senats in Anspruch genommen (vgl. Kruger veetigalia gesorgt (Hirschfeld Verwaltungsb 2

Gesch d. Quellen u. Lit. d. Rom. Eechts 101). 83) und vielieicht den Fiscus Alexandrinus be-

^ g) ±inanzwesen. Vespasian fand beim Re- griindet (vgl. Dio 8), fiber den bei der Durftigkeit
gierungsantntt Aerar und Fiscus leer vor (Tac. der inschriftlichen Zeugnisse nichts Sicheres aus-
hist. IV 9. Suet. 16. Aur. Vict. Caes. 9, 6; epit. gemacht werden kann: wahrscheinlich war es eine
9, 7). Diese Verarmung des Staates war durch Getreideverrechnungskammer (vgl. Hirschfeld
die yerschwenderischen Ausgaben und unpro- 60 a. a. O. 369ff.). Die Einsichtigen entschuldigten
dnktiven Aniagen seitens seiner Vorganger und sein Gebaren , indem sie auf die Notlage der
durch die mit den Thronstreitigkeiten naturgemaB Staatsfinanzen hinwiesen (Aur. Vict. a. a. O. Suet.
emreifiendeUnordnungherbeigefiihrt worden. Aber 16). Was er mit Aufopferang seiner persOnlichen
die Anspruche an die Staatskasse wuchsen sogar, und seiner Furstenebre aufgebracht hatte, kam
und gerade die notwendige Neuordnung der Reictas- dem Staate zn gute. Far sich selbst verwandte
verwaltung erforderte schleunige und durchgrei- er nur das Notige, die Hofausgaben achrinkte er
fende Beseitigung des Notatandes (aerarii ftsci- ein (Dio 10. Zonar. XI 17, vgt u. S. 269L 2693),
que inopia Suet. 16). Vespasian schatete m An- fiberhaupt male partis optvme utws est (Soet 16).



Er befleiBigte sich im einzelnen der Sparsamkeit,

so dem Heere gegenuber (Suet. 8; vgl. Tac. hist.

II 82). Er mufite aber gewiB viel fur die Her-

stellung des Heeres wie der militarischen Anlagen

z. B. in Germanien, ferner fur StraBenbauten aus-

geben (Hirschfeld Verw. 2 261, 1 j vgl. S. 2689f.).

Auch die Gctreideverwaltung kostete viel (vgL

Hirschfeld a. a. 0. 236ff.), ebenso die Spiele

(Dio 10). Bei Ungliicksfallen war er freigebig

(Suet. 17) und unterstiitzte die kleineren Leute

(plebeculam paseereSuet. 18f.) und ebenso Kiinste

und Wissenschaften ; so zahlte er Lehrern staat-

liche Geh&lter (Suet. 18. Tac. dial. 9. Zonar.

XI 7 ; Tgl. Philostr. v. Ap. Y 31 p. 102 Kayser.

Herzog II 298); er befreite die magistri von

den munera ewilia, Redner, Arzte und Philo-

sophen von der Pflicht, Fremde zu beherbergen

(Dig. L 4, 18, 30. Liebenain Stadteverw. 76).

Den Senatoren gab er, was ihnen an standes-

geraafiem Yermogen fehlte, heruntergekommene

Consulare bekamen jahrliche Pensionen (Suet. 17);

Schauspieler und Sanger beschenkte er (Suet. 19).

h) Heerwesen. In Vespasians Regierung nimmt

das Heerwesen eine hervorragende Stellung em;

dies liegt begriindet in den Umstanden der Er-

bebung zum Princeps, die ihren Abschlufi in dem
militarischen Scbauspiele des grofien Triumpbs

liber die Juden fand, ferner in der Notwendig-

keit von Heeresreformen. Diese mufiten zunachst

innerer Art sein. Die Bcdeutung der Soldaten,

die ein paar Jahre alles gegolten, muBte aufs

rechte Mafi eingeschrankt, der Ubermut der Sieger

wie die Erbitterung der Besiegten gedampft

werden (Suet. 8). Einen Teil der Yitellianer dankte

er ab, andrerseits stellte er klug die von Yitellius

abgedankten nnd deshalb ergrimmten Praetorianer

wieder ein (vgl. Tac. hist. IY 46. CIL VI 2725

= Dessau 2034 mit Anm.). Die Soldaten Melt

Vespasian knapp: Mucian hatte ihnen in Syrien

nur etwas von mafiigem Donativum angedeutet;

doch Vespasian gab 25 Denare (Dio LXY 22)

im Krieg, nicht mehr als andere im Frieden,

egregie firmus adversus militarem largitionem

eoque exercitu melior (Tac. hist. II 82). Als die

zwischen Puteoli bezw. Ostia und Rom als Kuriere

verkehrenden classiarit (s. Hirschfeld Verw.

228, 3) ura Gewahrung eines Schuhgeldes (eal-

ciarium) einkamen, verordnete er als Antwort, sie

sollten kiinftig baTfufi laufen (Suet. 8).

Die Reformen in der Organisation sind unter

ihm zahlreich. Die Praetorianercohorten, die von

Yitellius auf 16 erhoht worden waren (Tac. hist.

II 93, vgl. Marquardt-v. Domaszewski Staats-

verw. II 2 477, 1), schrankte er wieder auf 9 ein

(diese Zahl ist genannt in der Konstitution vom

2. Dezember 76, CIL III p. 853 = Dessau 1993

= Newton 35, vgl. Mommsen Herm. XIV 35.

XYI 647; o. Bd. IV S. 700), wahrscheinlich weil

ihm diese Truppenmasse in der Hauptstadt zu

kostspielig (vgl. Tac. hist. IV 46) und ihr Aufent-

halt dort auch politisch zti bedenklich erschien.

DaB, wie unter Yitellius, so noch zu Anfang des

J. 71 das Kommando der Flotten von Misemim und

Ravenna in einer Hand lag (des Lucilius Bassus,

Tac. hist. II 100, vgl. Dessau Prosop. II 302

nr. 283), ist eine Ausnahme (Hirschfeld Vei-

waltungsb. 226).

Aus der Zahl der 30 Legionen wurden, zweifel-

los in der ersten Regierungszeit, die I, IY Mace-

doniea, XVI (auch XV Primigenia?) gestrichen

und die n Adiutrix, IV Flavia, XVI Flavia Firma
neu errichtet (s. zum J. 71 #); die YII Galbiana

bekam den Namen YTI Gemma (Pfitzner Kaiser-

legionen 245. Marquardt-v. Domaszewski
Staatsverw. II 2 449, 4). Die DC Adiutrix war
eigentlich von Yitellius begriindet worden, doch
konstituierte er sie von neuem (vgl. Mommsen.

10 CIL III p. 907). Die in die beiden jHilfslegionen'

aufgenpmmenen Flottensoldaten erhielten eine fik-

tive Origo (s. v. Domaszewski Rh. Mus. XLVT
1891, 612, 83. XLYIII 1893, 347). Anscheinend

wurden aus dem Legionsdienste seit Vespasian

die Italiker, wenn nicht ausdriicklich, so doch in

der Praxis, feragehalten (Mommsen Herm. XIX
1884, 181). Auch Auxilia wurden aufgelOst. andere

neu errichtet (Westd. Ztschr. Ill 1884 Eorr. 9$
[Hettner].XII235ff.[Ritterling]; vgl. Cicho-

20rius o. Bd. I Art. Ala und Bd.IV Art. Cohors).

Sie sollten seit den Erfahrungen des Bataverkriegs

nicht mehr aus einer landschaftlichen Einheit

rekrutiert werden und in gefahrlich grofier Anzahl

in der Nahe ihrer Heimat bleiben, sondern ver-

schickt werden (Mommsen a. a. O. 42. 214.

Schiller 512. N is sen Bonn, Jahrb. CXI/Xn 81).

An der Donau wurde die Grenzwehr, beson-

ders gegen die Daker, gestarkt (s. zum J. 73 y)
-

r

dort wurde auch die Donauflotte, jetzt Flavia ge-

SOnannt, neu gebildet (CIL III 4025. 4029).

Im Orient wurden die vier Legionen um drei

vermehrt (Mommsen R. G. V 395: vgl. zum
J. 75 d). Die spanischen wurden dagegen von drei

auf zwei vermindert (Mommsen R. G. V 60).

Wie in Carnuntum, so muBten auch anders-

wo Legionslager neu gebaut werden : nach der

Beruhigung des Rheingebiets stellte er, wie viele

Bausteine der I Adiutrix und der XIV Gemina

beweisen, das Mainzer Lager wieder her oder

40baute ein neues; das Strafiburger Legionslager,

das seit Claudius nicht mehr beniitzt war, belegte

er wieder (vor 74, wie der [ab Argejntorate

ziihlende Mcilenstein Westd. Ztschr. IU 2471 be-

weist, vgl. J. 74^); ebenso wurden am untern

Rhein die zerstorten Lager von Bonn, Neuss,

Nimwegen und Vetera (Tac. hist. IY 61) wahr-

scheinlich noch 70 wieder erbaut (vgl. Ritter-

ling Westd. Ztschr. XII 1893, 1141 Nissen
Bonn. Jahrb. CXI/CXII 821).

50 i) Bauten. Die Flavier haben sich hervor-

ragend als Bauherren betatigt. Ftir Bauten ver-

wandte Vespasian viel Geld (Aur. Vict. Caes. 9
f

6ff. ; epit. 9, 61) ; daB er es verwenden konnte, war

eine Folge seiner guten Finanzwirtschaft. Be-

sonders bemiihte er sich um die Emeuerung und

Verschonerung Boms. Er griff zu dem Zwecke

zunachst mit baupolizeilichen Anordnungen ein,

so wenn er widerrechtlich okkupierte offentliche

Gemeindegrundstucke (doch wohl Mr Bauten)

60 wieder einzog und die Bebauung der Platze samn-

seliger Bauherren freigabundsodieBaulust&rderte,

oder indem er die alte Verordnung auffrischte,

dafi Hauser nicht zu Spekulationszwecken ver-

stummelt werden durften (o. S. 2685). Mit der

Herstellung der hauptstadtischen StraBen nnd

der aquae Curtia und CaeruUa twgaian er schon

vor der Censor (vgl. J. 71 *), ebenso rait der.

Herstellung des Kapitols nnd des Beichsarchiva

2689 Flavius Flavius 2690

(vgl. J. 70*). Die Censur, die eine neue Vermessung
der Stadt brachte (vgl. J. 73 d), wird auch die

Bautatigkeit beeinflufit haben; es ist mOglich,

dafi die eben erwahnten Bauordnungen daher
datieren (Herzog II 295, 3). Der Marmorver-
brauch stieg (s. Hirschfeld Verw. 2 177, 1);

einer Menge Menschen konnte der Princeps Yer-

dienst verschaffen (vgl. Suet. 18): das war wohl
auch der Sinn der Bauten, bei denen ein fester

spasians Zeit s. Hirschfeld Yerwaltungsb.a 281,

1) noch die Regulierung der Tiberufer bekannt
(J. 73 y, 74)?); ferner werden horrea Vespasiani
erwahnt (s. o. S. 2680).

Aber auch aufierhalb Earns, .qua ius R&ma-
num est, renovatae urhes mtltu egregio viaequs

operibus inaximis munitae, et eavati monies per
Flaminiam, prono transgressu (Aur. Vict. Caes.

9, 8). Nach einer Inschrift aus dem Sabinischen

Plan und die Riicksicht aufs Zweckmafiige nicht 10 aedem Victoriae vetustate dilapsam sua impensa
uberall hervortritt. Unter Vespasian wurden er-

baut der Iuppitertempel auf dem Capitol (J. 70 e),

das Templum und Forum Pacis (J. 71 y, 75 /?)

mit seinem Nebengebaude, dem templum sacrae
urbis (J. 77 /?), alles wahrscheinlich Teile eines

geplanten Forums (vgl. Aur. Vict. Caes. 9.

Jordan Topogr. I 2, 448); ferner der von Agrip-

pina schon begonnene, von Nero wieder nieder-

gerissene Tempel des Divus Claudius (Suet. 9,

restituit (CIL XIV 3485 =Newton99 = Des-
sau 3813). Eine andere Tempelwiederherstellung
wird aus Herculaneum berichtet (J. 76/?, vgl.

auch 777). In Patara in Lykien liefi Vespasian
eine Badcanstalt [sx]&EptsX[i]cov avv rots iv avtco

siQosxooiAri!J,aoiv erbauen (LeBas 1265 — New-
ton 104). Strafienbauten sind vielfach durch
Inschriften bezeugt: in Sardinien (J. 70 £. 74 1),

Italien an der A7ia Appia (J. 76 y), Via Latina
vgl. Claudii monumenta Aur. Vict. Caes. 9, 7.20(775), Via Cassia in Etrurien (77 s; Bnicken-
Jordan-Hiilsen Topogr. I 3, 332). Dafi auch
der Yestatempel, der ein Opfer des Neronischen
Brandes geworden war (Tac. ann. XV 41), wieder-

erbaut wurde, zeigen Miinzen (Cohen 577. 582
vom J. 72/73; 578—581 ohne Jahr; vgl. Dressel
Ztschr. 1 Numism. 1899, 20ff.). Ebenso stellte

er den Tempel des Honos und der Virtus unweit
der Porta Capena wieder her und liefi ihn durch
Cornelius Pinus und Attius Priscus mit Gemalden

bau?), Via Flavia von Tergeste nach Pola (78 7),
ferner von Obergermanien nach Eaetieu (74 y) }

in Spanien (77 6, 79/?), Ai'rika (765), in Asia (75*;),

Bithynien (787) und Kleinasien (75 j/).

k. Sakralwesen und Spiele. Dafi Vespasian
auch ins Sakralwesen eingegriffen hat, ist trotz

der aufierst diirftigen Nachrichten sicher. Wenn
nicht schon die Neubauten und Herstellungen
von Tempeln es wahrscheinlich machten, wurden

schmiicken (Plin. n. h. XXXV 120; vgl. Jordan- 30 die Ehreninschrift der Sodales Titi aus dem J. 78,
Hiilsen Topogr. I 3, 2021; Miinzen mit Honos
und Virtus in Darstellung und Aufschrift Cohen
2021 vom J. 71). Einen Tempelbau des J. 71
scheint die stark interpolierte Inschrift CIL VI
939 = Newton 95 zu bezeugen.

Vespasian stellte ferner vernachlassigte Strafien

(s. J. 71 8), Tempel und offentliche Bauten wieder
her, und die in Trummern lagen, vollendete er,

liefi sie aber nicht mit seinem . sondern dem

Vespasian als eonservatori caerimoniarum publi-

carum et restittdori aedium sacrarum gewidmet,
es beweisen (CIL VI 934 = Newton 91 =
Dessau 252). So stellte er das Tempelgebiet
der Diana Tifatina zu Capua wieder her (s. J. 77 y).

Yespasians Yerehrung gilt nach den Miinzen meist

Personiflkationen abstrakter Begriife (vgl. Wis-
sowa Religion und Kultns der R&rner 75), wie
Pax (s. J. 71 y), Victoria {7f /?), Fortuna (70 e),

Namen der Begriinder versehen (Zonar. XI 17). 40 Aequitas, Aeternitas, Annona, Concordia, Fides,
Als restitutor aedium saerarum, wie ihn die

Sodales Titi ehrend nennen (J. 78/?), erscheint

Vespasian noch zweimal auf Inschriften (vgl.

J. 77^ und Bull. com. 1881, 9 = Newton 97,

nach J. 73 gesetzt). Er stellte auch die Scaena
des Theatrum Marcelli wieder her (Suet. 19.

Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 516). Den Bau
eines Altars (?) zu Ehren Iuppiters. anscheinend
aus der Nahe der Titusthermen, per collegium

Felicitas, Honos et Yirtus, Libertas, Providentia,

Salus, Secnritas, Spes, Tutela (vgl. die Munzen)

;

selten erscheinen daneben konkretere Gestalten

wie Ceres, Iovis custos, Mars Conservator Victor

Ultor, Neptunus als Eedux, Roma, Vesta. Viel-

leicht hat er Fortuna als Gottheit ins Heer cin-

gefuhrt (v. Domaszewski Religion des rom.
Heeres 40). Yon ihm wurde auch der afrikani-

sche Kaiserkult eingerichtet (s. J. 71 x). Da-
pontijieum, bezeugt eine Inschrift (CIL VI 369 50 gegen unterblieben seit Beginn seiner EegieTung
= Newton 96 = Dessau 2995). Der KoloG
des Sonnengotts wurde 75 aufgestellt (s. J. 757).
An der Stelle, wo Nero nach dem grofien Brande
einen See als Teil der Domus aurea hatte an-

legen lassen (Suet. Nero 31. Martial, de spect.

2, 5), liefi Vespasian, wie es Augustus schon be-

absichtigt haben sollte, das Amphitheatrum Fla-
vium (s. S. 2516ff.) errichten (Suet. 9. Aur. Vict.

Caes. 9, 7), das im Mittelalter den Namen Colos-

die Opfer der Arvalbruder an den Geburtstagen
der Mitglieder des kaiserlichen Hauses, wahr-
scheinlich eine Folge der Tatigkeit einer Senats-

kommission, die gewablt war, fastos adulatione
temporum foedatos exonerare (Tac. hist. IV 40),
d. h. von den vieien Festen zu Ehren der Mit-

glieder der friiheren Kaiserfamilie (vgl. Wissowa
a. a. O. 74. 287). Vespasian scheint dem Augur-
amt eine gr6fiere Wichtigkeit beigelegt zu haben,

seum bekam. Der Bau wurde von Vespasian tribus 60 als es gewohnlich war, wie einige Miinzen mit
gradibus aufgefuhrt und von Titus spater erhoht
(Chronogr. a. 354 p. 146 Mommsen; vgl. unten
S. 2720 und H. Babncke Geschichte des Kolos-
seums, Progr. d. Altstadt. Gynin. K6nigsberg 1899.
Richter Topogr. 2 167ff. Jordan-Hulsen To-
pogr. I 3, 282C). Yon Nntzbanten ist aufier den
schon erwahnten Strafien- nnd Wasserleitnnga-
banten* (uber anfgefondene WasserrOhren aus Ve-

PAuly-Wiseova VI

der Aufschrift Augur dartnn (Cohen 44 vom
J. 71, 45 vom J. 72 oder 73, 41—43 ohne Jahr,

alle mit Darstellung vom Angorstab usw.; 355
vom J. 71 hat nur die Darstellung). Er fnhrte

die alten Akroamata (s. 0. Bd. I S. 1197) wieder
ein. Kunstler nnterstatxte er freigebig. Den
szenischen AufTuhrungen achenkte Yeapaeian eben-
falls Interesse ; er liefi auch die Scaena des Mar-

85
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cellustheaters wiederherstellen (Suet. 19). Wenn
er auch selbst kein Freund von larmvollen Schau-

spielen, am wenigsten toii Gladiatorenkampfen

war (Dio 15), so enthielt er sie doch dem Volke

nicht tot: cr liefi die offentlichen Spiele mit

groBem Aufwand feiern (Dio 10) und das Colos-

seum anlegen (s. S. 2689).

V. Aufieres und Character, a) Aufieres.

Vespasian war mittlerer Gestalt (statura qua-
drata), hatte gedrungene und feste Glieder und
ein Gesicht wie einer, der sich beim Stuhlgang
anstrengt {vullu velut nitentis); einer, der auf

Vespasians Aufforderung einen Witz machen sollte,

aiitwortete: Erst dann, wenn du fertig bist (cum
ventrem exonerare desieris, Suet, 20). Nach
einem Witz, den er kurz vor seinem Tode machte,

war er damals kahlkSpfig (Dio 17). Wenn er

auch in seinen alten Tagen an Podagra litt (Dio

17), so hatte er doch sonst eine dauerhafte Ge-

sundheit (Suet. 20).

Nach den Miinzen (vgl. Bernoulli Eomische
Ikonographie II 2 Taf. I 14-18; auch Hunterian-

Collection pi. LXXXYI 3 und Cohen) ist das

Charakteristische an Vespasian : runder Schadel,

lange Nase mit stark zurucktretender Wurzel,

fettes, etwas nach oben vortretendes Kinn, dicker,

kurzer Hals, Wangen und Stirn sind tiefgefurcht,

die Brauenrauskeln herabgezogen. Das Haar ist

meist kurz, zuweilen auch gelockt. Der Kopf
hat etwas Massives, aber auch Kluges an sich.

Zu den Miinzen passen eine Eeihe erhaltener Denk-
maler (Statuen, Biisten, Reliefs, geschnittene

Steinen) vgl. Bernoulli 22 — 28; die wichtigsten

sind: eine Biiste im capitolinischen Museum (Abb.

i. B. 0. Jager Weltgesch. I 481), eine Panzer-

biiste in der Villa Albani (Bernoulli Taf. IX),

ein Kolossalkopf in Neapel (Bernoulli Taf. YII),

eine Biiste in den JJffizien, an der die kleinen,

faltenumgebenen und eng zusammengeriickten

Augen auffallen (Duruy-Hertzberg Gesch. d.

rOm. Kaiserreichs II 57), eine Bronzebuste im
Louvre, ubermaflig fett, wic eine Karrikatnr wir-

kend (Bernoulli Fig. 3) und eine Togastatue
im Louvre (Duruy-Hertzberg 65). Vgl. noch

Arch.-epigr. Mitt. I (1877) 16. IX (1885) 79. H el-

big Ftihrer I 356 nr. 21. II 9.

b) Lebensweise. Seine Lebensweise war ein-

fach (antiqtto ipse cultu victuque Tac. aim. Ill

55, vgl. hist. II 5). Tatig war er von friih, ja vor

Tagesanbruch [ante lucem ibat [Plinius d. A.]

ad Vespasianum imperatorem, nam ille quo-

que noctibus utebatur Plin. ep. Ill 5,9), bis

spat (Dio 17. Suet. 24; so sollte auch das

Yolk sein, Dio 10. Suet. 8). Doch wuflte er auch

zu ruhen und zu genieBen (Suet. 21, vgl. Aur.

Vict. ep. 9, 15). Jeden Monat fastete er einen

Tag (Saet. 20). Den Sommer pflegte er in seiner

Heimat, zu Eeate und Aquae Cutiliae, zu ver-

bringen (Suet. 24, vgl. o. Bd. II S. 300). Er
residierte lieber in den Sallustgarten als auf dem
Palatium (Dio 10). Vermahlt war er mit der Frei-

gelassenen Flavia Domitilla (s. Nr. 225), die ihm
drei Kinder schenkte : Titus, Domitianus und Do-
mitilla (Nr. 226) ; seine Frau und Tochter starben,

ehe er Kaiser war (Suet. 3). Vor wie nach seiner

Ehe mit Flavia Domitilla lebte er mit Caenis (s. o.

Bd. I 8. 2641 Nr. 117), die er als Kaiser bis zu
ihrem Tode (vor 75; Dio 14) wie seine GemahKn

behandelte; nach ihr hielt er sich mehrere Kon-
kuhinen (Suet. 21).

c) Geistige Anlagen und Charakter. Seiner

Lebensweise entsprach seine ganze geistige Art

:

es ist die Einfachheit und Bescheidenheit des aus

landlichen Verhaltnissen gekommenen Mannes.
Fiir seine Herkunft zeigte er schlichte Pietat:

er suchte jene nicht zu verdecken, sondern sprach
oft davon und machte sich lustig iiber Leute,

10 die seine Ahnen in mythologische HOhe hinauf-

schrauben wollten (Suet. 12). Sympathisch be-

ruhrt, daB er als Kaiser ofters seinen Geburts-
ort besuchte, aus Liebe zum Altgewohnten an
dem Landhaus, wo er die Jugend verbracht hatte,

nichts andern liefi und fiir seine GroBmutter Ter-

tulla, die ihn erzogen hatte, eine ihn und sie

ehrende Zuneigung bewahrte (Suet. 2).

Die einfache Art bewahrte er auch als Kaiser,

ja er konnte mit seiner Wurde humorvoll spielen

20 und sich mit einer gewissen Absichtlichkeit ihrer

gelegentlich entaufiern (medioeritatem pristi-

nam neque disslmulavit unquam ae frequenter

prae se tulit Suet. 12); die einfache Art zeigt

sich in seiner Freundlichkeit und Umganglich-

keit, die fiir feierliches Herrschertum keinen Platz

laBt {in ipso nihil tumidum, adrogans aut in

rebus novis novum fuit Tac. hist. II 80 ; ab

initio principatus usque ad exitum eivilis et

clemens Suet. 1 1 ; Josephus nennt id ftedi/iov

30 avzov zt}g oyjstog bell. YII 71 ; ttjv yfj.sQorrjza rfjs

evrsi>$ecos rtjv jtqos exdazovg ebd. 70 ; to <ptkdv-

&Qco7rov VI 340). Deshalb schlofi er sich nicbt

mit Etikette ab : er war jederzeit fiir jeden zu

sprechen (Plin. n. h. XXXIII 12); in den Sal-

lustischen Garten, wo er meist wohnte, wie auf

der StraBe war er zuganglich auch fiir Leute aus

dem Yolke, die er wie seinesgleichen empfing

(Dio 10) ; der Palast war often, ohne Wache ; die

Besucher wurden nicht mehr vorher untersucht;

40 er lud taglich Leute aus dem Senat wie aus dem
Yolke ein und speiste auch bei Freunden (Suet.

19, 21). Er war kein Romantiker, sondern niich-

tern in seiner Anschauung und gesund in seinem

Urteil, in keiner Weise von Illusionen beirrt.

Deshalb war er auch gegen aufiere Ehren ; so

setzte er seinen Namen nicht auf Gebaude, die

er nur beendet hatte (Zonar. XI 17); so nannte

er sich nicht Iudaicus (Dio 7); sein Triumph
langweilte vielleicht allein ihn selbst, und er konnte

50 es nachher selbst nicht begreifen , daB er sich

mit solchen Dingen abgebe (Suet. 12). Fjr scherzte

nicht nur selbst gern ^s. u.), noch auf dem Toten-

bctte (etwas pathetisch klingt dem gegenflber:

der Kaiser rnufi stehend sterben, Dio 17. Suet.

24. Zonar. XI 17. Aur. Vict. ep. 9, 17), er liefi

auch iiber sich scherzen ; die Freunde durften frei-

mutig sein (Suet. 13; patientissimus veri Tac.

or. 8). Auf Pasquille antwortete er ohne Gereizt-

heit zu zeigen mit gleichem (Dio 8. 11; vgl.

60 Suet. 13) ; doch beim Holm und den Gassenlie-

dern der Alexandriner lief ihm die Galle uber

(Dio 8). Sonst war er offensarum inimicitia-

rumque mindme memor executorve (Saet. 14.

Dio 11) und tibte Nachsicnt, so gegen Vestalinnen,

wohl wegen der Harte der StrafB (Suet. Dom. 8).

Die MajestatsbeleidigungsproxeBse schafffce er ab
(Dio 9). Im GegenteU gewann er Kenschen
mit optimistischer Praxis: bono* laude, segnes
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exemplo ineitare saepim quam eoercere, viiia

magis amicorum quam virtutes dissimulam (Tac.

hist. LT 82). Gutmiitigkeit, ja Gemut zeigt auch,

•daB er von seiner Ehre gem den Sohnen mit-

teilte (Dio 10), daB er sozial empfand, indem er

fur Yerdienst der Menge besorgt war (Suet. 18.

19); daB er an Zirkuskampfen zwischen Menschen
keine Freude hatte (Dio 15); selbst wo es die

Oerechtigkeit forderte, vergoB er nur mit innerer

gern in so verwickelte Handel mischen (s. o.

S. 2684) ; das Eegieren furchtete er als eine Last

(Aur. Vict. Caes. 9, 3 ; vgl. Joseph, bell. IV 602
—605); er exponierte sich nicht, sondern stellte

sich in Agypten sicher. Klug. sandte er Titus

zu Galba; wenig schOn erscheint sein Werben
um die Gunst des Caligula (s. o. S. 2628). Aber
umganglich, wie er war, stand er doch auch Ein-

fliissen offen : dem seiner Mutter zu Beginn seiner

Bewegung Blut (Suet. 15). Deshalb wurden 10 Laufbahn, des Mucian beim Beginn seiner Re-

auch die YerschwOrer, die unter seiner Uegierung

zahlreich waren (assiduae eoniurationes Suet. 25),

nicht leicht gepackt und bestraft (Aur. Vict. Caes,

"9, 3). Allerdings konnte er auch strenge, ja hart

sein aus Staatsraison : so ging er gegen Helvi-

<lius Priscus vor, dessen Totung er allerdings

widerrufen wollte (Dio 12. Suet. 15); die anti-

monarchischen Kyniker Demetrios und Hostilius

verbannte er (Dio 1 3) ; den Heras UeB er hin-

gierung, seiner Umgebung (vgl. Joseph, bell. HI
536); spater hatte ihn Caenis in den Handen
(Dio 14).

d) Militarische Seite. Wie es mit Vespasians

Feldnerrntiichtigkeit stand, ist schwer zu sagen,

denn im Jiidischen Krieg stand ihm kein

entsprechender Gegner gegeniiber. Seine Sen-

dung nach Germanien und infolgedessen nach

Britannien geschah auf Empfehlung des l^ar-

richten (Dio 15). Harte zeigte er gegen die Ta- 20 cissus (Suet. 4) ; die Erfolge und Belohnungen

richaer im Jiidischen Krieg (Joseph, bell. Ill 539)

und gegen den Gallier Sabinus und seine Gattin

Epponina, die ihn mit ihren Kiiidern um Gnade
bat (J. 79 y).

Mit seiner Einfachheit hangt seine Sparsam*

keit zusammen, die meist (im Vergleich zu Neros

Art) als Geiz angesehen wurde, ohne immer dieses

Pradikat zu verdienen; die einen glaubten ihn

zwar natura cupidissimum, die andern aber com-

waren allerdings groB (s. o. S. 2628). Bei der Wahl
zum Oberfeldherrn im Jiidischen Krieg war fiir

Nero neben seiner industria experta seine Unge-
fahrlichkeit mafigebend (Suet. 4). Josephus hat

in seiner Selbstgefalligkeit die Vespasian ent-

gegentretenden Schwierigkeiten gewifi nicht ver-

kleinert. Jedenfalls erscheint Vespasians Krieg-

fuhrung auch schleppend, allzu bedachtig schwer-

fallig {EyxQ&xsia xal ovvsotg als das otQavqyiKov

pulsum summa aerarii fiseique inopia (Suet. 16. 30 tfjs yvwfir]? Vespasians bei Joseph, bell. IV 377

;

Aur. Vict. Caes. 9, 6). Jedenfalls war Sparsinn

und der Sinn fiir Finanz bei ihm Anlage , wohl

vom Vater «aAc5c TElwvfjoavzit der spater fenus

exercuit (Suet. 1). Mucian riihmte Vespasians

viffilantia parsimonia sapientia (Tac. hist. II

77). Charaktervoll ist seine Abneigung gegen

Kriegsgeschenke (egregie firmus adversus mili-

tarem largitionem eoque exercitu meliore Tac.

hist. II 82, vgl. Suet. 8). Es ist menschlich,

vgl. Vespasians Kede a. a. O. IV 368—376).

Sein groBer Vorzug war die solide soldatische

Tuchtigkeit, die sich in der Herstellung der Zucht

(bei der Ankunft correeta statim mstrorum di-

sciplma Suet. 4, vgl. 8; das machte ihn auch

zum Heeresreformator geeignet) und in jener in-

dustria auBerte, und die persSnliche Tapferkeit,

die ihn als Haudegen sogar selbst in den Kampf
eingreifen lieB (aeer mitiMae anteire agmen, lo-

daB Berenike sich bei ihm durch die Pracht ihrer 40 cum eastris capere, noctu diuque consilio ae,

Geschenke beliebt machen konnte (Tac. hist.H 81).

Aber daB Geld herbeigeschafffc werden muBte
(Suet. 16), war dem Volke unangenehm (Dio 6

[Hohn der Alexandriner], vgl. 10. LXV 9). Als

er wahrend des Biirgerkriegs, von Mucian belehrt,

notgedrungen durch Konfiskationen auf Grand von

Angebereien sich Geld verschafFt hatte, behielt er

das erfolgreiche System auch spater bei (Tac. hist.

II 84); ja seine Maitresse Caenis verkaufte fiir

si res poseeret, manu hostibus obniti, cibo for-

tuito, veste luibituque vix a gregario miliie dis-

crepans Tac. hist. II 5; vgl. Joseph, bell. IY
31f. 39—48). Bei einer Belagerung wurde er ver-

wundet; er flng Pfeile mit seinem Schild auf,

(Suet. 4. Joseph, bell. Ill 236) ; seine loyvg zog

die Soldaten von Vitellius aa&heia ab (Dio LXV
1°)-

e) Geistige Interessen. Vespasians geistige
i3 .i -Li. : *,._a rrv ^ 'Ui^i TT on . ^™^.\

ihn sogar Stellen und giinstige responsa (Dio 14 ; 50 Bildung charakterisiert Tac. hist. II 80 : satis

vgl. Suet. 16), wie er selbst vor seiner Thron-
besteigung einem jungen Manne fiir Beschaffung

des Mus elavus Geld erprefit haben soil (Suet.

4). Uber diese Habsucht liefen lose Witze um
(Dio 14. Suet. 16. 19. 23), und Tacitus urteilt iiber

ihn: prorsus, si avaritia abesset, antiquis du-

•cibus par (hist. II 5). Aber jedenfalls et male
partis optime usus est (Suet. 16), ja er war frei-

gebig in hohem Grade (Suet. 17ff,).

decorus etiam Graeca facnndia, omniumqiw
quae disceret atque ageret arte quadam osten-

tator. Aur. Vict. Caes. 9, 1 facundute haud egens

promendis, quae senserat. Die Klugheit und

Schlagfertigkeit beweisen seine Witze, die zwar

hauBg zotig waren (Dio 11. 13.14. 17. Suet. 22ff.),

aber oft auch von feinem Verstand und Takt zeugen,

so wenn er dem Vologaeses, als dieser in orien-

talischem Bombast einen Brief an ihn begonnen

Mit dem anscheinend gering entwickelten 60 hatte: fiaottevs fiaodstov 'Agodxrj? $laoyiq> Ove-

Ehrgeiz dieser einfachen Natur hing Schwer-
falligkeit und Vorsicht in Entschlussen zusammen,
Eigenschaften, die bei ihin oft mit Klugheit und
gerechtem Abwagen (to te iirmxes ttai tpQovtuov

<xvzov Dio LXV 8), ja mit Schlauheit verbunden

erscheinen: seine Hatter diangte ihn, nach dem
latus darns zu streben (Suet 2), das imperium
worde ihm Cast aofgedrangt, er wollte sich nicht

oxaatavQ yaiQeiv , antwortete, ohne seinem Na-

men einen" seiner kaiserlichen Titel zusasetaen

(Dio 11). Gut hat Suet. 23 bemerkt, daB Ve-

spasian seinen Witz namentlich bei AuBerangen

seiner avaritia anwandte, in deformOm lueris,

um sich und andere daruber wegzabeben. Seine

Witze machten nicht vor seiner Wfttde halt; mit

Selbstironie spottet er tlber seinen Kahlkopf uad
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noch auf seinem Totenbette iiber seine Apotheose Ithaka, New-York 1901). Die wichtigsten stehen
(Dio 17. Suet. 23f.). Vespasian brachte sehr auch bei Dessau 258-266, darunter die Ehren-
geschickt griechische Verse an (Suet. 23). Er inschrift dies romischen Volkes wegen der TJnter-
zeigte ein tatiges Interesse fur Wissenschaften werfung der Juden CIL -VI 944 = N e w t o n 10*
und Kiinste und ihre Vertreter, so fur die = Dessau 264 (die nach Titus

1 Tod auf den
Redner Epnus Marcellus und Vibius Crispus (ab Titusbogen gesetzte Inschrift : CIL VI 945 - New-
ipso principe cum quadam revermtia diligun- ton 9 ~ Dessau 265).
tur Tac. or. 8. 13). Vespasians Freundschaft mit c) Die Milnzen finden sich bei Eckhel D. N.
Thrasea Paetus erwahnt Tac. hist. IV 7; des

Rhetoren der griechischen und latcinischen Sprache Nnmm ern gen annt) ; nach anderen Gesichtspunkten
ein, gab Dichtern und Kunstlern Geld; die Stern- sind die Legenden geordnet bei A. Chambalu
deuter und Philosopher! vertrieb er allerdings aus Philol. XLV 107ff. Die alexandrinischen Munzen
politischen Griinden (Dio 9). Bei den Einwei- bei Mionnet Description des mddailles antiques
hungsspielen des wiederhergestellten Theaters des VI 85iF.; Suppl. IX 36f.; vgl. R. St. Poole Greek
Marcellus fiihrte er auch die alten acroamata coins in the British Museum, Alexandria (Lon-
wieder ein (Suet. 18. 19). tjber seine Schriften don 1892) und G. Macdonald Greek coins in
s. o. S. 2623, seine Bautiitigkeit o. S. 2688ff. the Hunterian collection III (Glasgow 1895).
Vespasian war dwinis deditus quorum verapkris- 20 v. Sallet Die Daten der alexandrinischen Kaiser-
que negotiis compererat (Aur. Vict, Caes. 9, 4; miinzen, Berlin 1870; Numism. Ztschr. Ill, Wien-
vgl. Suet. 5. 7. Dio 8. LXVI 9, o. S. 2634). Vor 1871, 458ff. (Mommsen); Ztschr. fur Numis-
ihrer Vertreibung zog er die Sterndeuter zu Eat matik XIII (1885) 190ff. (Pick) und XIV (1887)
(Dio 9), was nicht zu seinem sonst so niichternen 31ff. (Mommsen).
Urteil paBt. Seine innere Stellung zu den d) Neuere Werke: Irmerhalb allgemeinerer
,Heilungen< (Tac. IV 81. Dio 8. Suet. 7, s. J. 70 e) Darstellungen ist des Titus Regierungszeit be-
erscheint dagegen skeptisch. handelt bei T(illcmont) Histoire des empereurs

f) Bei Vespasian als Herrscher treten die ge- II (Paris 1691) 47—64. Chr. Merivale History
nannten Eigenschaften vereint auf: Einfachheit, of the Romans under the empire VII, London
Sparsamkeit, ruhiges, kluges UrteiL erne gesunde30 1865, 291—314. Duruy Geschichte des rtfmi-
und kraftige Art, Grimdlichkeit und Pflichtge- schen Kaiserreichs , iibers. von G. Hertzberg
fiihl, und sie auBern sich in einer fur die Neu- II (Leipzig 1886) 129—156. J. Asbach Kaiser-
begriindung des Reiches heilsamen Wirksamkeit. turn u. Verfassung (Koln 1896) 80— 86. B. Niese-
So kommt Tacitus zu dem allgemeinen Urteil: Grundrifi d. rSm. Gesch. 3 (Munchen 1906) 201.
praeeipuus adutricti moris auetor (ann. Ill 55); Schiller Gesch. d. rom. Kaiserzeit I (Gotha 1883)
solus omnium mite se principum in melius mu- 518ff, Vgl. noch H. Dessau Prosop. imp. Rom,
tatus (hist I 50) ; vemrabilis senex (dial, dc or, 8). Ill 79 nr. 264. Goyeau Chronologic de l'empire

207) Imperator T. Plavius Vespasianus Augu- Romain, Paris 1891, 158-160. Die Consularfasten
stus = Titus, Sohn des Vespasian, romischer Kaiser bei J. A sb ac h Bonner Jahrbiicher LXXIX 116ff.
vom 24. Juni 79 bis 13. September 81. 40 Von besonderen Schriften: A. Steinwenter

I. Quellen. Es kommen dieselben Schrift- Titus Flavius Vespasianus Augustus mit beson-
steller in Betracht wie bei Vespasianus dem Vater derer Berucksichtigung der ZerstCrung Jeru-
(vgl. o. S. 2623ff.). salems, Progr. Graz 1876. 0. A. Hoffmann

a) Alte Schriftsteller. Die Uberlieferung ist De imperatoris Titi temporibus recte definiendis,
von seiner Riickkehr nach Rom an aufierst durf- Dissert. Marburg 1883; vgl. dazu A. Cham-
tig. Nur Sueton entwirft ein geschlossenes Bild balu Philol. Anz. XVI 551ff. F. J. Hoff-
vom Leben und der Personlichkeit des Titus; Dio mann Quomodo quando Titus imperator factus
in dem Auszug des Xiphilinos gibt in Buch LXV sit, Dissert. Bonn 1883. M. Beule Titus und
und LXVI Einzelheiten, im letzten Drittel von seine Dynastie,deutsch bearbeitetvonE.Doehler^
Buch LXVI eine knappe Skizze der Ereignisse 50 Halle 1875. L. Double L^mpereur Titus, Paris
unter seiner Regierung, Josephus im bellum Iudai- 1877 (feuilletonistisch und ohne ausreichende Quel-
cum schlagt bei der Beschreibung der Taten des lenangaben). B. Wolff- Beck h Der Kaiser Titus
Titus einen panegyrischen Ton an. Die Vorliebe, und der judische Krieg mit einem Nachwort von
die Tacitus fur Titus hegt, zeigt sich, wenn auch P. J. Mobius N. Jahrb. f. d. klass. Altertum XI
nicht aufdringlich, in den Historien (vgl. Herzog 1903, 449—479 (vgl. J. Asbach Wochenschrift
Gesch. u. System d. rom. St.-V. II 291, 2). Diese fur kl. Phil. 1905, lll9f.).
gehen in der Darstellung des Jiidischen Krieges II. Leben vor dem Principat.
vielleicht auf Antonius Iulianus zuruck (Minuc. a) Bis zur Mitregentschaft. a) Name. T. Fla-
Fel. Oct. 33, 4, vgl. J. Bern ays Ores. Abh. II vim Vespasianus: das Gentilicium nur CIL
173). 60 XIV 3902 genannt; zuweilen einfach cognomine

b) Inschriften. Auf den meisten ist er zu- patenw{$uet.l. Aur. Vict. Ep. 10.1} Vespasianus
sammen mit seinem Vater, auf mehrereu auch benannt: Diplom vom 6. Marz 70 CIL III p. 849
mit seinem Bruder genannt, d. h. sie fallen vor = Newton 30 = Dessau 1989. CIL III 3213.
die Thronbesteigung. Vgl. dazu die Indices im V 8110. VI 346 = Newton 324f. 299, dann
CIL. Sie sind mit den Vespasian betreffenden aber stets mit dem Cognomen Caesar (aber auch
vereinigt bei H. C. Newton The epigraphical der Vater Caesare Vespasiano VI Tito Caemre
evidence for the reigns of Vespasian and Titus Imp, IHI cos. CIL VT 235 = Newton 74
(= Cornell studies in Classical philology XVL. = Dessau 3663); einfach Ttius genannt bei
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•den Schriftstellern (bei Tacitus Ttttts Vespasia-
•rtws nur hist. II 1), ferner CIL X 5405 = New-
ton 168 = Dessau 6125 und oft auf den Mun-
aen; neben Vespasianus einfach als films be-

aeichnet Ctt IV 2555 = Newton 312 und Plin.

n. h. II 57 (wenn nicht bier wie dort Domitian
gemeint ist, vgl. CH Anmerkungen). Einmal
wird Titus Oermanicus genannt (s. u.).

/5) Leben bis zum Jfldischen Krieg. Titus

das auch auf den Jiidischen Krieg bezogen werden
(vgl. t. Eohden-Dessaa Prosop. Ill 51 nr.

373). Ganz unverstandlich ist die Nachricht,

daB er im J. 47 (!) in Britannien seinen von

Feinden umzingelten Vater glanzend heraus-

gehauen habe (Dio LX 30): Nach dem Eriegs-

dienste foro operam dedit, honestam magis quam
assiduam, (Suet. 4). Damals heiratete er die

Arrecina Tertulla, die Tochter des Ritters M.

wurde als Sohn des T. Flavius Vespasianus und 10 Arrecinus Clemens , der unter Caligula Praefect

der Domitilia (Suet. Vesp. 3. Aur. Vict. ep.

10, 1; s. o. S. 2628) zu Rom geboren (in der

Nahe des Septizoniums sordtdis aedibus, czibieulo

vero perparvo et obseuro\ die Statte seiner Ge-

burt war noch zu Suetons Zeiten' zu sehen,

Suet. 2) am 30. Dezember (Suet. 2. Philocalus

CIL I p. 356) insigni anno Gaiana nece — 41

nach Suet. 1 (daraus Aur. Vict, Caes. 10, 5),

eine Angabe, die vielleicht auf einer Verwechslung

der Pratorianercohorten gewesen war (Suet 4;

vgl. Tac. hist. IV 68. Klebs Prosop. I 137 nr. 880

und 882, oben Bd, II S. 1226). Als sie, ungewifi

wann, gestorben war
?
heiTatete er die Marcia Fur-

nilla, splendidi generis (Suet. 4. Dessau Prosop.

II 341 nr. 194, vgl. 336 nr. 161). Nachdem sie

ihm eine Tochter, Iulia (vgl. Dessau Prosop. II

82 nr. 281) geboren hatte, trennte er sich wieder

von ihr. Dann wurde Titus Quaestor (Suet. 4; uin

des Titus mit seinem 41 geborenen Jugendgenossen 20 das J. 65, da er Anfang 67 bereits als legatus

Britannicus beruht; denn in der Tat ist 39 das

Oeburtsjahr des Titus; darauf weist Sueton selbst

hin (11; daraus Aur. Vict. Ep. 10, 15. Eutrop.

VII 22), wonach er 2 Jahre 2 Monate 20 Tage
nach der Thronbesteigung (24. Juni 79) im 42.

Lebensjahre starb, verglichen mit Dio 18 (daraus

Zonar. XI 18), wonach er 39 Jahre 5 Monate
25 Tage alt auf den Thron kam (0. A. Hoff-
mann De temp. Titi 1—4; vgl. Chambalu

und legioni praepositus erscheirit).

y) Titus unter Vespasian im Jiidischen Kriege

(Anfang 67 bis Mitte 68). Als Vespasian von

Nero im Winter 66/67 mit der Ftthnmg des

Jiidischen Xrieges betraut worden war (vgl. hicr-

zu und zu folgendem o. S. 2629ff.), sandte er

von Achaia aus den bei ihm weilenden Titus nach

Alexandria (in Agypten; vgl. Schiirer Gesch.

des jiidischen Volkes im Zeitalter J. Chr. I 511,

Philol. Anz. XVI 551). Die Worte des Titus 30'31, gegen Mommsen R. G. V 533, 1), urn

£y(b ds sir) TQidfcovra zavti ysyova bei Philostr.

v. Apoll. VI 30 beweisen an sich nichts fiir 39,

da Titus wahrscheinlich erst Anfang 71 dort war
(vgl. u. S. 2705 und Chambalu a. a. 0.) und
vor allem, weil hier nur in abgerundeten Zahlen
der (ungefiihr) dreiBigjahrige Sohn dem (ungefahr)

sechzigjahrigen Vater gegenubergestellt wird.

Titus wuchs, mit Britannicus (vgl. Klebs Pro-

sop. I 361 nr. 666 und o. Bd. Ill S. 2688) erzogen

von dort die XV Apollinaris als legatus (Suet.

Vesp. 4, vgl. Tit. 4: legioni praepositus. Joseph,

bell. Ill 65. Tac. hist. VI. Schiirer a. a. 0.)

nach Judaea zu fuhren. Titus fiihrte die Legion

schneller, als bei der Winterszeit erwartet wurde,

nach Ptolemais, wo er Vespasian mit seinen

Truppen antraf (bell. Ill 64f.). Titus zog mit

vor Jotapata {vgl. o. S. 2631) , wo er bei der

Verwundung seines Vaters grofie Besorgnis zeigte

und von denselben Lehrern, also auch von Sosibius, 40 (bell. Ill 238). Als der grofie Sturm auf die

(Tac. ann. XI 1. 4) unterrichtet , am Hofe des

Claudius auf, wahrscheinlich unter des Narcissus

Protektion (vgl. Suet. Vesp. 4). Als Nero jenen

Jugendfremid des Titus im J. 55 vergiften lieB,

trauk Titus von dem fiir jenen bestimmten Gift,

zum Schaden fiir seine Gesundheit (Suet. 2). Die

reichen Anlagen seines Kcrpers und Geistes

zeigten sich schon friih (Suet. 3. Eutrop. VII 21.

Vict. Ep. 10): korperliche Kraft und Schonheit

Festung abgeschlagen war, bat der zur Unter-

werfung der rebellierenden Nachbarstadt Japha
ausgesandte Traianus (Dessau Prosop. Ill 463

nr. 574), den Titus zur Vollendung der Eroberung
zu senden:' Titus erschien mit 500 Reitern und
1000 FuBsoldaten und eroberte die Stadt in

tapferem Kampfe am 25. Daisios (ungefahr

26. Juni 67, bell. Ill 289—306; Tiber die Daten
vgl. o. S. 2624). Ebenso hatte Titus bald darauf

entwickelten sich an ihm; Fechten, Reiten, sowie 50 an der Eroberung von Jotapata tatigen Anteil:

Reden, Musizicren und Versemachen eignete eT

sich in glanzendem MaBe an (s. dariiber u. S. 2726).

Er brachte in Germanien und Britannien seine

«rsten Kriegsjahre als Tribunus militum zu (also

kaum vor dem zwanzigsten Jahre, d. h. kaum vor

dem J. 59, vgl. Marquardt-v. Domaszewski R.

St.-V. II 2 366). und zwar diente er mit Hingebung,
Anspruchslosigkeit und Auszeichnung (Suet. 4.

Tac. hist. II 77 primis militiae annis apitd Gcr-

er bestieg mit wenigen Soldaten zuerst die Mauer
(1. Panemos, etwa 2. Juli). Fur den gefangenen

feindlichen Ftihrer, Josephus, der aus von der

Gottheit zweideutig {auq?iji6}.a>s) gelassenen Trau-

men die Zukunft der Flavier weissagte, verwandte

er sich besonders (VII 350ff.; insbesondere 396ff.

408).

Am 4. Panemos (ungefahr 5. Juli) ruckte

Vespasian mit Titus nach Ptolemais, dann nach

mam'cos quoque excrcitus clarior; vgl. V 1). 60 Caesarea am Meer. Seinen Vater begleitete ex
"^ -L - 11

- ' .
-i.

.
.i ^ j. dann nach Caesarea Philippi zum KOnig Agrippa.

Auf die Nachricht von Unruhen in Tiberias und

Tarichea brachte er die V. und X. Legion von

Caesarea am Meer nach Skytopolis, von wo aus

er mit Vespasian nach Tiberias zog, das diesem

ausgeliefert wurde (beSH IH 409—470). Bei der

Eroberung Tarkheas kampfte Titus mit pergfln-

licher Tapferkeit an der Spitze der dazu kom-

Deshalb wurde er ehrend Germanieus genannt
(doch nur Tac. hist, in 66). Die als Beweis envahnte
Ehrung statuarum et imaginum eius multitu-
dine ac titulis per utramque provinciam stammt
naturlich erst aus der Zeit der Regierung der Fla-

vier. In Germanien konnte er auch mit PUnius
dem Alteren in castrensi eontubernio zusammen
gewesen sein (Plin. n. h. piaei 3), doch kann
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mandierten Truppen (bell III 462—504. Suet. 4).

Kurz darauf wurde Titus mit einer Botschaft an
Mucian, den Statthalter von Syrien, betraut

(bell. IV 32). Zuruckgekehrt fand er Vespasian

bei der Eroberung von Gamala zuriickgeschlagen;

Titus drang, durch diesen Schlag erbittert, in

der Franc des 23. Hyperberetaios (etwa 20. Oktober

67) auch hier an der Spitz e ausgewahlter Trup-

pen in die Stadt ein, worauf Vespasian das ge-

Hofthung, dafi eine fur Vespasian gfinstige Ge-

legenheit gekommen,, bewog ihn xara datfiovtov

oQfuqv zur ITmkehr, die ubrigens die Sehnsucht
nach der jiidischen Prinzessin Berenike leicht

gemacht, man sagte auch, veranlaBt hatte (Tac.

hist. II 2. Joseph, bell. IV 500f. Zonar. XI 16.

Suet. 5). An Achaia und Kleinasien vorbei uber
Ehodos und Cypern, dann geradewegs (attden-

tioribus spatiis, nicht mehr an der Kuste ent-

samte Heer zur Unterstiitzung seines Sohnes 10 lang) nach Syrien. Im Aphroditentempel zu
heranriicken liefi: so wurde die Stadt, wahrend
ein Unwetter tobte, erobert (bell. IV 70—83.
Suet. 4). Dann bekam er den Auftrag, Gischala

zu erobern, was er duich Unterhandlung erreichen

wollte; dabei entfloh ihm aber der feindliche

Fuhrer Johannes ; Titus liefi die Mauer zum Teil

niederreifien und legte eine Besatzung in die

Stadt. Mit diesen Kampfen, in denen Titus

immer Eifer und Mut zeigte (vgl. Suet. 4, wo-

Paphos weissagte ihm das Orakel, als er es iiber

seine Seefahrt befragte, eine solche Zukunft
(imperii spe confirmatus est Suet. 5), dafi er

magna fiducia rerum, mit gehobenem Mut ab-

fuhr, wahrend Vespasian und Mucian, noch nicht

entschlossen, das judaeische und syrische Heer zu
Otho hatten schwSren lassen (Tac. hist. II 2—6).

Auf die Nachricht von Vitellius' Erfolg gegen
Otho drangten die Soldaten den Vespasian, das

nach er in einem Kampfe einen Feind nieder- 20 Imperium zu ubernehmen , wobei auch die Be-

schlug und dessen Pferd bestieg, da sein eigenes

unter ihm getotet war) , war die Eroberung
Galilaeas vollendet (bell. Ill 84—120), und
Titus konnte nach Caesarea marschieren (bell. IV
130).

In Jerusalem herrschte jetzt Burgerkrieg und
die Schreckensherrschaft , die Vespasian wirken
lassen wollte; er ordnete inzwischen das eroberte

Gebiet (Winter 67/68). Die Nachricht vom Auf-

liebtheit des Titus mitwirkte (vgl. bell. IV 517).

Vespasianus war schon vom agyptischen und
judaeischen Heer als imperator proklamiert, al&

Titus von Mucian als Vermittler der Abmachungen
zuruckkehrte (Tac. hist. II 79; vgl. O. A. Hoff-
mann De T. temporibus 32ff.). Fiir Josephus,.

dessen Weissagungen sich bewahrt hatten, trat

Titus warm ein (bell. IV 628f.). Ende des Jahres-

begleitete Titus Vespasian nach Alexandrien

stand des Vindes, Pruhjahr 68, bewirkte eine 30 (Suet. 5 ad perdomandam Iudaeam relictus be-

Beschleunigung des Kriegs, in dem in schneller

Folge Gadara, Peraea, das westliche Judaea, Idu-

maea und die Gegend von Jericho von den Rflmern

besetzt wurden; darauf kehrte Vespasian nach
Caesarea zuriick, um den Schlag gegen Jeru-

salem vorzubereiten (vgl. o. S. 2633). Welchen
Anteil Titus an diesen Unternehmungen hatte,

ist unbekannt.

8) Titus bei Vespasians Erhebung (Mitte 68

zieht sich auf 70), wo er ihn in der Einrichtung

des neuen Imperiums unterstutzte (bell. I 25. IV
656. 658. V 2; vgl. o. S. 2638).

e) Titus als Oberfeldherr im Jtidischen Krieg
(im J. 70). Anfang 70 trat Titus sein erstes-

Consulat an zusammen mit Vespasianus (Tac.

hist. IV 3. 38; vgl. Chambaiu mag. Plav. 9).

Als das imperium gesicliert erschien , wandte
Vespasian seine Aufmerksamkeit wieder dem Jiidi-

bis Ende 69). Eine wichtige Eolle iibernahni40 scben Krieg zu — der Herd des Kriegs, Jerusalem,

Titus, als die Kunde von Neros Selbstmord

(9. Juni 68) kam: jetzt verstandigten sich Mu-
cian und Vespasian, vorher aufeinander eifer-

siichtig und Feinde , durch Freunde : einer

von diesen Freunden, der die VersOhnung vor-

bereitet hatte (bell. IV 32), war, worauf Tac.

hist. II 7 anzuspielen scheint (ceteri [wohl auch
Titus] olim mixtis consiltis), eben Titus; er war
natura et arte ganz der Mann, Mucian s Gefalien

muBte noch erobert werden (Tac. hist. II 4. 82.

IV 51. VI. Joseph, bell. IV 657f. Suet. 5) — und
schickte Titus Ende des "Winters 69/70, um ihn

zu beendigen. Zugleich sollte auf diese Weise ein

Reserveheer unter Titus bereit stehen fiir den FalU
dafi Vespasians Stellung im Abendland sich un-

gunstig gestalten wurde (Tac. hist. V 10). Titus-

riickte mit 2000 Mann aus dem Heer zu Ale-

xandria (der III. und XII. Legion, Tac. hist. VI)
zu erregen, und gait den fruheren Gegnern als 50 und 3000 aus dem Euphratheer nach Caesarea
praeeipua co?icordiae fides (Tac. hist. II 5. 74.

77. 79). Titus wurde auf die Nachricht von
Galbas Erhebong zu diesem geschickt ad vene-
rationem cultumqw (Tac. hist. I 10; vgl. Suet. 5),

zugleich um Auftrage in Bezug auf den Jiidischen

Krieg in Empfang zu nehmen: als tieferen

Grand nannte man des Titus maturam petendis
Jionoribus iuventam: diese hanores wurden,
meinte man, mit der Adoption durch den greisen

(bell. IV 657—663. V 44), begleitet von dem
bisherigen Statthalter von Agypten, Tiberius

Alexander, der als der erfahrene Berater des-

Titus und eigentliche Leiter des Kriegs, etwa.

als Generalstabschef, erscheint (ztov atQaTevftdzoiv

a.Q/cov . . ovftfiovXog ye fiqv raig zov noXeftov

ZQEiaig bell. V 46 ; zov zidvrcov twv azgatEVfiazatv

ETtdqxovxog VI 237; [ht]&Q%ov [x]ov 'lovdatfxov

oxgaxov] Inschrift von Aradus -CIG III 4536 =
kinderlosen Konig getrSnt (Tac. hist. II 1—14. 60 Newton 269; vgl. Mommsen Herm. SIX 1884,
Suet. 5). Zur Huldigung fuhr auch der KOnig
Agrippa mit (Hegesipp. IV 21). Als sie im
Winter 68/69 an Achaia vorbeifuhren, uberraschte

sie die Nachricht von der Ermordung des Galba
(15. Januar 69) und der Rnstang des Vitellius

(Tac. hist. H 1. Jos. belL IV 491—499). Anxius
animi zOgerte Titus, zur Huldigung des Nach-
folgers, wie Agrippa es tat, weiter zu reisen; die

644. Dessau Prosop. H 164 nx. 92. F. J. Hof-
mann Quomodo Tit. imp. fact. 9. Schurer I»
568, 9. 624, 85). Als in Caesarea zur Streitmacht

des Titus die Hilfstruppen der Konige Agrippa,

Soemus, Antiochus und andere Bundesgenossen

gestoBen waren, traffin ihn die schon ficuher unter

Vespasian beschaftigten drei Legionen, V, X, XV,
und die aus Syrien herbefohlene XII vox Jeru-
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salem (beU. IV 40—42), wo die drohende Gefahr

dem «esteigerten Aufruhr und Parteizwist ein

Ende machte (bell. V 2-39. 71. Tac. hist V 1).

Titus zog iiber Gophna und Gabath Saul (30

Stadien von Jerusalem), machte mit 600 Eeitern

einen Erkundungsritt bis an die Mauern, wobei

er selbst in Gefahr geriet und sich durchschlageu

muBte (bell. V 47—66), und riickte dann mit der

XII. und XV. Legion bis zum Skopos, einer

Arbeit (12. bis 29. Artemisios, etwa 12,—2, _„

erforderten. Wahrend der Arbeiten machte Jitus

abermals den vergeblichen Versuch, die btadt zu

freiwilliger Unterwerfung zu bringen. Doch die

Parteien wollten von Ergebung nichts hOren trotz

der Hungersnot; der Terrorisms steigerte sich

nur in dli Stadt (bell. V 356-359. 446. 457.

466-468; vgl. Bio 5). Titus liefi Juden, die beim

Suchen nach Nahrung gefangen wurden, vor der

aA'fass^-s-sss&isasas
von Jericho eintreffende X. Legion liefi er nora-

ostlich von der Stadt auf dem Olberg lagern

(Joseph, bell. V 67^-70) und wehrte dort die

anfangs erfolgreichen Ausfalle der Juden unter

persOnlichem tapferen Eingreifen ab (bell. V

74—97). Dieser Anfang der Belagerung faUt

wenige Tage vor das Feat der ungesauerten

Brote, 14. Xanthikos = Nisan (bell. V 99

= 15/16. April: Unger 480). In Jerusalem

zu machen und die tbergabe zu erzwmgen (bell. V

425ff. 446ff.). I>och der in der Antonia belagerte

Johannes von Gischala liefi Gange bis unter die

Damme graben und dann die Stiitzholzer der

Gange anzunden, so dafi die rOmischen Werke

zusammenbrachen; ebenso ging es bei den andern

Wallen: der die Oberstadt verteidigende Simon

Bar Giora verbrannte bei einem Ausfall die Werke

der Romer und trieb diese bis in ihr Lager; er

i^»38aaw«-=^=a!?ss=aa
teien wetteiferten in zahem Widerstand und un-

ermudlichen Angriffen gegen die ROmer. Als

die Juden die durch Josephus iiberbrachte Aui-

forderung zur Ubergabe ablehnten, setzte Titus

den Angriff ins Werk. Zunachst riickte er nut

der V., XIII. und XV. Legion bis auf zwei

Stadien an den Psephinusturm, die nordwestliche

Mauerecke, heran und lagerte dort; ein Teil der

Truppen bezog in der Nahe des Hippikosturms,

WU1UC iYYtll *Vli u^Xii jw^^l*

geworfen. doch die Romer waren entmutigt (bell,

y 469-490, vgl. Dio 5).

Da Titus sich in einem Knegsrat dem Ver-

such einer Erstiirmung abgeneigt zeigte (vgl.

bell V 460—465), so wurde der Bau ernes Stein-

dammes um die gauze Stadt, 39 Stadien :Lang, nut

13 Wachtturmen, begonnen (a. a. O. V 491—50^).

Dann wurde Bauholz notgedrungen aus weiterer

Umgebung (bis zu 90 Stadien) herbeigeschafft und
__ _ TMt ^ rtT. An+nnio <TACTATiilVipr fl,nfEreworfen

:

der westlichen Mauenronx g g , ^ ^ Arbeitern an Ringmauer und Dammen
(bell. V 106—135). Titus selbst umritt die

Stadt mit einer Reiterabteilung , um sich iiber

die beste Angriffsstelle zu orientieren (bell. V
258—261). Darauf wurden Walle errichtet und

mit SturmbOcken bestellt; bei einem der Aus-

falle, in dem die Juden die Werke zu verbrennen

suchten, kam Titus selbst mit Reiterei den be-

drangten alexandrinischen Mannschaften zu Hme,

rettete die Werke und totete selbst 12 Feinde

Vitii gamine u.vx ^"^*"«. b-e o .

bei den Arbeitern an Ringmauer und Dammen

besichtigte und drangte Titus personlich (a. a. O.

V 502—524). Wahrend in der Stadt der innere

Krieg und das Morden wiitete und die Not stieg

(a a O V 527ff), vollendeten die Romer die

Mauer in 3 (a. a. O. V 509) und die Walle in

21 Tagen (a. a. O. VI 2). Nachdem die Juden

vergeblich die Belagerungswerke nochmals m
Brand zu setzen versucht hatten (a. a. O. VI

re-Hpte die Werke und totete selbst la *einae uraim iu a<=«.<^ ^^^^ ^ v
-

S V9fi9 988 vri Suet 5 nach dem er 40 15-22, am Neumond = 1. Panemos = 2b./27.

(bell. V 262-288 vgl ^B,nw;™
fin

- ., .

fifi Titus alsbald die Sturmbocke gegen
einmal sieben Kampfer mit Pfeilen erschossen

hat). Bei einem der Kampfe wurde Titus durch

einen Stein an die linke Schulter getroffen, wo-

von ihm eine Schwache in der Hand zeitlebens

blieb (Dio 5). Die BeschieBung und Berennung

der ersten (aufieren) Mauer veranlaflte die Juden,

diese am 15. Tag der Belagerung, dem 7. Arte-

misios (etwa 6./7. Mai), den ROmern etwas un-

erwartet zu uberlassen; ein Teil der Mauer wie

Juni), liefi Titus alsbald die Sturmbocke gegen

die Antonia wirken: doch als eine Stelle der

Mauer zum Sturz gebiacht war, erschien eine

neu aufgefiihrte dahinter (a. a. O. VI 23-32).

Titus ermutigte die Soldaten zum Sturm: am

5 Panemos drangen etwa 20 Mann durch die

Bresche, Titus mit den Offizieren und erlesenen

Truppen nach; es gelang zwar nicht, die Tore

des Tempels zu erobern, aber doch die der An-
erwartet zu iiberkssen-, em Teil der Mauer ™ «<». "'"l»=- •

" - « R(>raeren Mauern zerstOrt

der ^rdliche Teil der Stadt wurde nieder£r,

t
sen 50= a. a. O V 33-80),£™l*™1^

(Joseph, bell. V 296-302. Dio 4. 5). litus ver-

legte darauf das Hauptquartier auf das eroberte

Stadtgebiet und liefi die Soldaten alsbald gegen

die zweite Mauer vorgehen, uberall anfeuernd und

zur Vorsicht mahnend; er leitete selbst die Her-

beischaffung des Sturmbocks. Die zweite Mauer

gewann er funf Tage nach der ersten (Joseph, bell.

V 303—331). Doch als er die Vorstadt nur

besetzte und ihie Bewohner schonte, wurde er

wurden. Es war am 17. Panemos = 12. oder

13 Juli 70 (a. a. O. VI 931 Unger 483), dem

Tag an dem im Tempel das tagliche Morgen-

und Abendopfer aufhGrte (vgl. H. Graetz Gesch.

der Juden 537, 2. ScbuTer I 529).

Zunachst wartete Titus die Wirkung seines

Erfolges ab: aber wenn auch viele XJberlaufer

kamen, die Besatzung blieb hartnackig, obgleich

Titus ihr durch Josephus Begnadigung anbieten
besetzte und ihre Bewohner schonte, wurde er litus inr XrTP. nff ?u schonen (a a. O. VI«Z«^^ tln'v^ch deSelp^mit
selbst kampfend den Riickzug deckte. Erst vier

Tage dara*uf kam er wieder in den Besitz der

Mauer, deren nOrdlichen Teil er jetzt schleifen

liefi (bell. V 332-347). Zur Eroberung der

dritfcen Mauer liefi Titus von der V. und XII.

Legion zwei Walle gegenuber der Burg Antonia,

von der X. und XV. zwei Walle am westlichen

Teil der Kordmaner aufwerfen, die 17 Tage

94_Ll29). Ein Versuch, den Tempelplatz mit

auserlesenen Soldaten, deren Eifer totyF*'
wart des Titus steigerte, zu

f**™;.
m̂ ™$

(a. a. O. VI 130^148). Als darauf die Grand-

mauern der Antonia in sieben Tagen ^zersttot

und ein breiter Aufgang zum Tempel herge-

stellt war leitete Titus die Anlage von vier

Dailen (a. a. 0. VI 149-151). Wabxenddessen
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ascherten zum Teil die Juden selbst, zum Teil
die Rftmer alles, was noch an Hallen zwischen
dem Tempel und der Antonia stand, ein (a. a. 0.
VI 164—168. 177—192). Als am 8. Ab = Loos
(etwa 4. August) die Walle fertig waren, traten
auf ihnen die Sturmbocke gegen die Mauern des
Tempels in Wirksamkeit (a. a, 0. VI 220f.),

was aber ebensowenig Erfolg hatte wie die Unter-
grabung des nordlichen Tores und ein Sturm-

der den Hauptkampf erst am nacbsten Tage unter-
nehmen wollte, die ausfallenden Juden dreimal
zuriick; als die Juden zum drittenmal auf die
RBmer, die das Feuer in den Hallen des innern
Vorhofs zu lCschen beschaftigt waren, eindrangen
und wieder zuruckgedrangt wurden, warf ein
RCmer ohne Geheifi brennendes Material ins

Innere (bell. VI 244—252). Titus, herbeigerufen,
vermochte in dem Tumult seinem Befehle, zu

angriff,wobei die Juden sogar Feldzeichen erober- 10 lcischen, bei den die Juden hinschlachtenden
'ne Geltung zu verschaffen (a. a. 0.
9). Er betrat darauf selbst das

Allerheiligste, das vom Feuer noch nicht ergriffen

war; doch obgleich er den Brand zu lOschen be-
fahl, legte ein Soldat auch dort Feuer an, so

dafi der Tempel Yerbrannte (a. a. 0. VI 260
—26G; vgl. Dio 6), am 10. Ab = Loos 70
fa. a. 0. VI 250; sv avzfj rfj zov Kodvov ffpEQa
Dio 7 ; wahrscheinlich = 6. August ; der Talmud

ten (daher signis receptis auf Miinzen? s. Vespa- Soldaten keine Geltun
sian J. 71/?). Trotz der fiirchterlichen Hungers- VI 254—259). Er
not in der Stadt — Josephus erzahlt zum Beweis,
dafi cine Mutter ihren eigenen Sohn schlachtete— dauerte der zaheste Widerstand fort {a. a. 0.
VI 222—227). Jetzt entschloU sich Titus, an die

Tore Feuer legen zu lassen : den ganzen Tag und
eine Nacht brannten sie und die Hallen (a. a. 0.
VI 228. 232—235). Am folgenden Tag (9. Ab , o ___,
= Loos = 5. August) liefi Titus lflschen und bei 20 [Mishna Taanith IV 6] nennt den 9. Ab, an dem
den Toren einen Weg bahnen (a. a. 0. VI 236).
Dann liielt er nach Josephus einen Kriegsrat, in

dem einige der Meinung waren, der Tempel miisse

als Herd der judischen Empftrungen nach Kriegs-
recht zerstOrt werden, wahrend Titus fiir Schonung
des Tempels als Schmuck des Reichs gewesen sei,

und seiner Meinung sei auch Tib. Alexander ge-

wesen (a. a. 0. VI 237—243, vgl. 120. 128.
I 10. 2 7f.) . Diesem ausfiihrlichen und genauen

der auBere Tempelring abbrannte; vgl, Unger
483f.; nach B. Niese 29. August; vgl. Schiirer
I ^ 631). Noch an demselben Tage, als der Tempel
und alle Hallen noch brannten und die Juden,
die nicht niedergehauen waren, in die Oberstadt
gefluchtet waren, brachten die r&mischen Soldaten
ihre Feldzeichen in den Vorhof, opferten ihnen
und riefen yaudio et favore den Titus bei der
Begliickwiinschung zum imperator aus (bell. VI

Bericht steht Sulpicius Severus entgegen , nach 30 316. Suet. 5 [gerade am Geburtstage seiner
welchem den Juden von Titus nulla neque paeis
neque deditionis copia dabatur (Chron. II 30, 3)
und. im Kriegsrat dem Vorschlag einiger Teil-

nehmer entgegen alii et Titus ipse evertendum
in primis templum censebant (a. a. 0. II 30, 7).

Wenn auch Sulpicius vieles aus dem verlorenen
Teil von Tac. hist, enthalt (vgl. J. Bernays
Ges. Abh. 159fF., der als Gewiihrsmann des Taci-

tus den Autonius Iulianus [Minuc. Feb Oct. 33, 7]

Tochter]. Dio 7. Oros VII 9, 6). Den auf die

Tempelmauer gefliichteten Priestern gewahrte
Titus keine Schonung (bell. VI 317—322) , bot

dagegen den in die Stadt gefliichteten Zeloten

Gnade an, wenn sic die Waffen streckten (a. a. 0.
VI 323—350). tber die Weigerung der Juden,
die freien Abzug wollten, emport, liefi Titus

alles bis zur Oberstadt scbrittweise pltindern und
verbrennen (a. a. 0. VI 351-363). Um die

vermutet und ihn mit M. Antonius Iulianus, Pro-40obere Stadt, die letzte Zurlucht der Juden, zu
curator von Judaea und Teilnehmer am Kriegs-

rat [bell. VI 238] identifiziert), so 1st dies fiir diese

Stelle hochst zweifelhaft durch die unmittelbar
folgende, dem Titus in den Mund gelegte Be-
grundung: quo plenius Iudaeorum et Christiano-
rum religio toHeretur; quippe has religiones. licet

eontrarias sibi, isdem tam.cn ab auctoribus pro-
fectas; Christianos ex Iudaeis extitisse : radice
sublata stirpe facile perituram. ita Dei nntu

bewaltigen, sab sich Titus wieder zur Anlage
von Dammen gezwungen: im Nordosten, am
Xystos, und im Westen, am Palast des Herodes,

wurden sie in 18 Tagen, bis zum 7. Gorpiaios
= 2. September, erbaut; wahrenddessen flohen

bis zu 40000 Juden zu Titus und wurden be-

gnadigt (bell. VI 374—396). Als die Maschinen
in die Mauer eine Bresche schlugen, verliefien

die Fiihrer der Zeloten die drei starksten, noch
accensis omnium am'mis templum dirutum (a. 50 ungeschwachten Tiirme Hippikos, Phasael und
a. 0. II 30, 7f.). Dieser Bericht kann nicht durch
allgemeine Erorterungen von der politischen Xot-
wendigkeit der Zerstorung gestiitzt werden (selbst

wenn sie beweisbar ware, braucht sie nicht in den
Augen des Titus bestanden zu haben), und Sul-
picius Severus verdient mit seiner offenkundigen
christlichen Tendenz {nulla neque pacis neque
deditionis copia ebenso wie Dei nutu . . . templum
dirutum soil das unerbittliche Strafgericht Gottes

Mariamne ohne Kampf. Bei Sonnenaufgang am
8. Gorpiaios (3. September 70) stand ganz Jeru-

salem in Flammen, und Mord und Pltinderung

herrschten (bell. VI 393—408). Titus zog in die -

obere Stadt ein ; die Mauern lieB er schleifen bis

auf die drei Tiirme der westlichen Strecke; sie

sollten ein Denkmal der xvyv] des Titus sein (bell.

VI 409—413. V1T 1—4; einer der Turme ist als

.Davidsturnr erhalten, s. Schiirer 1*634, 122).
iiber Jerusalem darfcun) durcbaus nicht den Vor- 60 Auf seinen Befehl warden die Bewaffneten und
zug vor dem Bericht des in Titus' Hauptquartier
verweilenden Josephus, der doch auch sonst trotz

der Betonung von Titus stQqortjg (so IV 117
V 128f. 332ff. 519ff. 553ff. 383—396) strenge und
erbarmungslose Handlungen von ibm berichtet
(V 449rT. VI 155. 322; anders nrteilt Bernays
a. a. 0.; weitere LitteraturSchtlrer 12 631, 115).
Am Tage nach dem Kriegsrat drangte Titus,

sich Wehrenden getotet; die Soldaten machten-
es mit den Alten und Schwachen ebenso; die

Schfinsten und GrOfiten blieben fiir den Trinmph-
zug aufgespart; von den ubrigen wurden die unter

17 Jahren verkauft, die alteren aber Ton Titus

in die agyptischen Bergwerke oder zu Schau-
spielen in die Provinz geschickt (belL VI 417
bis 419). Die Zabl der (im ganzen Kriege) ge-
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fangenen Juden gibt Josephus auf 97 000 an, die zu nehnien, ab (bell. VTI 106—111), tber Jerasa-
Zahl der wahrend der Belagerung durch Seuchen, lem zog er mflglichst schnell nach Alexandrien
Hungerund SchwertUmgekommenen auf 1100000 (wo er fruhestens am 6. Mai 71 anlangte nach
(VI 420); Tac. hist. V 13 spricht dagegen nur den Untersuchungen Chambalus zu den er-

von 600000 Belagerten, ebenso Hieron. in Euseb. wahnten Marschen, PhiloL XLIV [1885] 507ff.).

chron. zum J. Abr. 2086. Ehe er von dort nach Horn abfuhr, entlieB er die
Dem Heer sprach Titus in feierlicher Art beiden Legionen, die ihn begleitet hatten, in ihre

seine Anerkennung aus; er lieB die Verdienten friiheren Garnisonen, die V. nach Moesien, die
an sich vorbeiziehen , redete sie mit Namen an XV. nach Pannonien. Die judischen Anfuhrer
und zeichnete sie aus (a. a. 0. VII 5—15; die 10 Simon und Johannes und 700 auserlesene Eriegs-
im Judischen Krieg ervvorbenen Aaszeichnungen gefangene liefi er fur den Triumph nach Italien
werden auf Inschriften oft erwahnt: CIL III schaffen (a. a, 0. VII 112—119). Er selbst be-
2917 — Dessau 2647 = Newton 13. XI 1602 gab sich auf einem Transportschiff Tiber Begium
[nach Mommsens Erganzung] = Newton 20. nach Puteoli und von dort nach Rom (Suet. 5; Mitte
XI 390. 391 =s Newton 14. X 6659 =: Dessau Juni 71 nach Chambalu a. a. 0; vgl. Beuchel
987 = Newton 11. VIII 12536 [erganzt] De leg. Eom. I Italica, Diss. Leipzig 1903, 117ff.).

= Dessau 988 = Newton 12 und die Baal- Nach Suet. 5 iiberraschte er den Vater mit seiner
beker Inschr. S.-Ber. Akad. Berl. 1903, 817; Ankunft, nach Josephus (VII 119) war sein Empfang
andere von Vespasian und Titus verliehene Aus- von dem freudig ihn erwartenden Vespasian vorbe-
zeichnungen, bei denen die Veranlassung nicht 20 reitet, und dieser zog ihm zum Empfang entgegen.
erwahnt ist, werden teilweise bier envorben sein, Der Senat bewilligte ihm wie dem Princeps einen
vgl. die Zusammenstellung Newton 11—20 und besonderen Triumph; doch beschlossen A^espasian
Steiner -Bonn. Jahrb. CXin [1905] 52ff.). und Titus, ihren Triumph gemeinsam abzuhalten;
Titus feierte ein dreitagiges Fest und Sieges- das war wenige Tage nach Titus Ankunft, wahr-
opfer. Seine und des Heeres Aufgabe in Judaea scheinlich noch im Juni (bell. VII 121). In dem
war ermllt. Doch ihn wollten die Soldaten nicht Triumphzuge, den Josephus ausfuhrlich schildert,
fortgehen lassen: mit Bitten und Drohungen wurden als Beute aus dem Tempel der goldene
wollten sie ihn dahin bringen, zu bleiben oder sie Tischund dersiebenarmigeLeuchter, die purpurnen
alle mitzunehmen (Suet. 5). Er entliefi jedoch Vorhange des Allerheiligsten und 6 vofioc 6 z&v
die fremden Truppen und schiokte die XII Legion 30 'Iovdaioov getragen; ehe die Opfer auf dem Capitol
nach Melitene an den Euphrat, wiihrend die X. begannen, wurde Simon, Sohn des Gioras, hinge-
in Jerusalem blieb (bell. VII 16—18; iiber In- richtet (bell. VII 122—157. Dio 7; vgl. Schiirer
schriften und Munzen der X. Legion zu Jeru- 1 2 636ff.) Der heute noch stehende Triumph-
salem s. Schiirer I* 634, 123); die V. und XV. bogen des Titus wurde erst divo Tito von Do-
nahm er mit nach Caesarea am Heer. An der mitian errichtet (s. u. J. 81 y). Ein anderer drei-
soforfcigen tberfahrt nach Italien durch den torigcr Triumphbogen wurde Titus zur Zeit seiner
Winter (70/71) gehindert, begab er sich auf Regierung im J. 81 an der sudlichen Schmal-
langere Zeit nach Caesarea Philippi, wo er seite des Circus Maximus errichtet und blieb
Kriegsgefangene in Spielen sterben lieB (bell. VII vermutlich bis ins 13. Jahrhundert erhalten
19—24). Wieder in Caesarea am Meer, feierte er 40 (Richter Topogr. 2 177). Nach der Abschrift
den Geburtstag seines Bruders Domitian (24. Ok- der Inschrift im Codex Einsiedlensis hat Volk

Jerusalems versteckt hatte, gefangen vorgefiihrt: solymam
, omnibus ante se dmibus regibus

ihn bewahrte Titas fiir den Triumph auf (bell. yentibus aut frustra petitam aut omnino in-
VII 23-37). Sodann nahm Titus langeren Aufent- "temfpjtatam, delevit (OIL VI 944 = Newton 10
halt inBerytos; am 17. November (Suet. Vesp. 2. = Dessau 264; Literatur s. bei Schiirer 12
CIL I p. 356) feierte er dort den Geburtstag seines 636, 128). Munzen des Titus (wie des Vespasian
Vaters durch glanzende Spiele (a. a. 0. VII 39f.);50und Domitian) verherrlichen die Bezwingung
dort erhielt er die Nachricht von dem begeisterten Judaeas: ludam eapta, von dem J. 72 an, ludaea
Empfang, den Vespasian in Italien gefunden devicta, 'Iovbaiag salomvlag mit entsprechenden
(a. a. 0. VII 63). Dann suchte er die Stadte Darstellungen: unter einem Palmbaum steht ein
Syriens auf und erfreute sie durch dieselbc Art gefesselter Jude oder sitzt eine klaa-ende Jiidin
Spiele (a. a. 0. VII 96ff.). Uber Antiochien und Ahnliches (Abb. Cohen I 438 nr. 107
reiste er auf dem kiirzesten Weg nach Zeugma —119, vgl. 225. 291. Madden Coins of the
am Euphrat, wo er eine Gesandtschaft des Jews 207 ff. Schiirer I 2 636, 128, Pick Ztschr.
Partherkonigs Vologaeses erupting, der ihm wegen f. Numism. XIV 328ff.). Auf die Ruckkehr be-
des Siegs Qber Judaea einen goldenen Kranz Tiber- zieht sich die Miinze mit Fortunae reduei 93
TeichenlieB(a.a.O.VIH00—105). Es ist durch- 60 (J. 72 73). 94 (J. 76) und Nep(tunoJ red(uei)
aus glaublich, dafi Titus nach der Eroberung von 120ff. An den Triumph des Titus erinnert Cohen
Jerusalem den Apollonios von Tyana, der zu tarsos 226^233 aQs dem J. 72 (Abb. Cohen I 448)
weilte, wohl auf dem Ruckweg von Zeugma nach und 393rf.
Antiochien traf (Philostr. v. Apoll. VI 29f. Cham- b) Das Verhalten des Titua gegen Vespasian,
balu PhiloL XLIV 512) und eine langere Unter- Die Mitregentschaft. a) Vor der Erhebung Ve-
redung mit ihm hatte. In Antiocbia lehnte spasians hatten die Soldaten der Legionen in
Titus die wiederholten Bitten des Volks, die Judaea selbst uberlegt, ob Vespasian oder Titus
Juden zu verweiseo oder ihnen doch ihre Bechte imperator werden sollte (wie Titus auch von



Mucian firr capax imperii gehalten wurde, Tac.

hist H 77), aber sich offenbar sogleich fur

Vespasian entschieden mit der Annahme, dafi

Titus nach ihm regieren solle (bell. IV 593

—597. 601). An Titus bingen sie (Tac. hist. V 1),

und der von ihnen unter seiner Fuhning er-

rungene Erfolg, die Eroberung des Tempels, ver-

setzte sie in hochste Begeisterung (tanto mih-

tum gaudio ac favore Suet. 5; fiera ueyioxwv

sixpntiitiv bell. VI 316). Die Folge ihrer Be-

geisterung war, dafi sie ihn als imperator be-

griifiten und sich von ihm, als er Judaea verEeti,

nicht trennen wollten: sie baten und drohten, er

solle dableiben oder sie alle mitnehmen (Suet,

a. a. 0.). Dies Vorgehen der Soldaten konnte

als Rebellion gegen Vespasian aufgefafit werden

;

in analogen Fallen findet sich eine solche Auf-

fassung (vgl. F. J. Hoffmann 1—4). Darum

braucht aber damals das Gefubl einer Eebellion

nicht in der Gesinnung der Soldaten bestanden

zu hah en, und noch weniger brauchte der Akt von

Titus so aufgefafit zu werden. Zwiscben diesem

und Vespasian war bis dahin nicht im geringsten

em gespanntes Verhaltnis zu Tage getreten; im

Gegenteil concordia (vgl, Tac. hist. IV 52):

Vespasian konnte dem Titus dankhar sein fur

die Verhandlungen mit Mucian (bell. IV S2.

Tac. hist. II 5) und die Vermittlung des Im-

periums, wobei die Thronfolge des Titus eine

besondere Stiitze fiir Vespasians Erfolg war

(bell. IV 596. Tac. hist. II 77 vgl. IV 52; vgl.

o. S. 2634). Titus wurde auch schon 69 in Ale-

xandria von Vespasian dazu herangezogen, das

Imperium mit einzurichten (avtov . . ovyxa&iora-

uivov tc3 naxQi ti]V fjyeuoviav vsov avxotg iyxs-

xeiQiopbyv vxo tov deov bell. V 2). Ferner wurde

Titus perdomandae Iudaeae delectus a patre

(Tac. hist, V 1); damit war ihm die Reserve-

armee anvertraut (manere apud exercitus Ti-

tum ad omnes prineipatus novi eventus casusve

utile videbatur Tac. hist. V 10). So war er in der

Tat Reichsverweser im Osten wie Domitian in

Rom. Bcide SOhne waren schon 69 vonVespasian zu

Caesares und Principes iuventutis ernannt worden

(vgl. die Gold- und Silbermunzen Cohen Vesp. 52

ty Caesares Vesp. Aug. fill mit den Figuren

der beiden; ahnlich 570 [vgl. Pick Ztschr. f.

Numism. XIV 361] ; ferner 248 liberi imp. Aug.

Vesp. mit ahnlicher Darstellung, ebenso 249

a. J. 70, 250, in Ephesus gepragt, a. J. 71,

vgl. Cohen Vesp. T. Dom. 10; sodann Cohen
Vesp. 538-546 % Titus et Domiiianus Caesares

Principes iuventutis mit Darstellung der sitzen-

den oder reitenden Sdbne, ebenso die Senats-

munzen a. J. 70 [Cohen Vesp. 533-535]).

Das alles bezeichnet ein einzigartiges Verhalt-

nis von Vater und Sohn (vgl. eoncessa filio mit

Bezug auf Domitian Tac. hist. IV 52), Princeps

und Thronfolger, eine Teilnahme dieses an der

Macht jenes, wenn auch ohne staatsrechtliche

Fiiierung: einen Niederschlag bilden Ausdrucke

wie (imperii) brevi compos, von Titus tot dem

Krieg von 70 gesagt (Suet. 5), oder, was Jo-

sepbus ihn von Vespasian und sich mit Bezug

auf die Erhebung im J. 69 sagen laBt: avto-

xQdxoQae ysyerwivovg (bell. VI 341). Wenn
man nun bedenkt, dafi Titus als Thronfolger

und Gehilfe des Vaters gelten mufite und zu-

fleich im J. 70 Consul ordinarius war, und

'ohrer des Heeres in Judaea, damals de facto

Vertreter Vespasians im Orient, lassen sich seine

Handlungen ungezwungen als vflllig loyal er-

klaren. Der Bericht des Sueton, der unterstutzt

vrird von Pbilostratns (v. Apoll. VI ^30 p. 125

Kayser jiaQeoxsvaouevov os 6q&v i'jtea'&ai t<$

TtaxQl), stellt ausdrticklich fest, dafi er nicht auf

die Wiinsche seiner Soldaten einging, und daft

10 das Geriicht von einem beabsichtigten Abfall des

Titus grundlos war und durch Xlatsch genahrt

wurde (Suet. 5). Man sieht dies auch aus seinem

Verhalten: er entlafit seine Soldaten, feiert die-

Geburtstage von Vater und Bruder festlich, eilt

ohne Macht nach Italien {quare fesiinans Suet. 5),

wie um die Grundlosigkeit der Geriichtc zu be-

weisen, wirft sich seinem Vater in die Arme mit

den Worten: vent, pater, veni (Suet. 5). Nichts

berechtigt dazu, dies fur theatralische Affektation

20 zu erklaren. Und vor allem : neque ex eo destitit

participem atque etiam iutorem^ imperii agere

(Suet. 6; vgl. ioo[AOiQJ)Gcav rfjg aoxys *<P narql

Philostr. a. a. O.): diese Worte lassen nicht nur

auf des Titus voile Loyalitat gegen Vespasian

schliefien, sondern zeigen auch eine auf ein Ver-

trauensverhaltnis basierte Teilnahme und Hin-

gabe an die Eegierung. Diesem klaren Zeugnis

gegemiber, dessen EiDdruck durch das Schweigen

der Berichte von einem Zwist verstarkt wird f

30kommen Schwankungen und Sonderbarkeiten in

der Fiihrung des Titels imperator durch Titus

,

die auch anders erklarbar sind, nicht als Beweis-

eines inncren Konfliktes oder jVerfassungsstreits4

in Betracht.

jg) Dennoch hat man gemeint, dafi ein ,Ver-

fassungsstreit' zwischen Titus und Vespasian

in der Art des Gebraucbs des Imperatortitels

bei der Benennung des Titus seinen Ausdruck

gefunden babe. Spater als Princeps fiihrte-

40 Titus das Praenomen imperator so wie es Sitte

war: Imp. T. Caes. Vespasianus Aug. ent-

sprechend dem, wie sich sein Vater Imp. Goes.

Vespasianus Aug. nannte; dann steht unter den

Titeln nach pontifex maximus und trih* pot

imperator mit der Iterationsziffer (vgl. CIL

Indices und Cohen). Doch vor der Thron-

besteigung zeigt sich ein Schwanken in der Be-

zeichnung des Titus als imperator. Davon geben

die Miinzen und Inschriften folgendes Bild:

50 1) Imp(erator) des(ignatus) : aus dem J. 71

stammen sechs Miinzen des Vespasian aus Bronze

(also vom Senat gepragt) mit der Aufschrift:

Imp. Caes. Vespasianus Aug. p. m. tr. p. p. p.

cos. Ill (um den Kopf des Vespasian); fy Cae-

s(ar) Augtusti) ffilms) des(ignatus) impferator}

Aug(usti) f(ilius) cos(vX) desfignatus) ttferum/

S. C. (um Vollbilder des Titus und Domitian)^

Cohen Vespasian 46 (47-51 ebenso mit ge-

ringen Abweichungen). Also in Vespasiana

GOdtittem Consulat (= J. 71), als sein zweiter

Sohn schon cos. des(ignatus} iiferumj ist, d. h.

nach den Marzcomitien 71 (s. S. 2649), wrrd

Titus imp(erator) desfignatus) genannt. Anders

liest Pick Ztschr. f. Kumism. Xffl 191t A1V

355: imp(erator) Augfusti) ffiliusj co*<W de-

sigfnatus) it(erum). Gaesfar) Augfustt) f(Utus>

desjfynatus), wob«i vor dem zweiten du. das.

Wort cos. ansge&Uen sein soil; Scniller w

Borsians Jahresb. LII (1887) 17: Caes(ares),

Augfusti) ffiUus), de&fignatusj impfercdor);

A&g(mti) f(ilms) t co(n)8(tUes) des(ignati) U(e-
rvm); Vaes(aresJ liest auch Mommsen Ztschr.

t Numiam. XIV 31.

2) T(itus) impferator). Zwei oder drei Senats-

munzen des Vespasian (Cohen Vespasian 536;

ebenso 537, wo Tt vor imp. wohl nur durch

Druckfehler fortgeblieben ist, und 204 nach Pick
Ztschr. f. Numism. XIV 361. 357, vgl. Sallet 10

Daten 26) sind in Aufschrift und Darstellung

ahnlich, doch die Aufschrift der Euckseite ist:

T. imp. Caesar, cos. des. II. Caesar Domit(ia>-

nusj cos. des. II. S. C. also auch aus dem J. 71.

Diese Reihenfolge findet sich in griechischer Auf-

schrift auf einer Eupfermtinze aus Smyrna und
einer Silhermiinze aus Caesarca (Pick a. a. O. 30).

Ahnlich ist T. imp. Caes. A[ii]g. f, imp. IV
eos.Udesig. Iff(CIL III 11 194—11 196 = New-
ton 106; vgl. Hirschfeld Arch, epigr. Mitt. V20
1881, 208 Bauinschrift des Carnunter Lagers
s. S. 2656) und T. imp. Aug. f. VI cos. (CIL
X 8067, 3 = Newton 336; aus dem J. 77; vgl.

noch T. imp. Ill (V) eos. CIL VII 1204. 1205.

Ephem. epigr. VII 112 = Newton 320—322
aus den J. 74 und 76); T. imp. (CIL II 4251
= Newton 68 = Dessau 2711). Ebenso haben
die Arvalakten des J. 78 T. Imp. Vespasianus
Caesar Aug. f.

— und wenige Zeilen vorher

einfach T. Caes. Aug. f. Vespa sianus cos. iF30
(CIL VI 2056 = Newton 155).

3) Imp(erator) an der Spitze der Namenreihe
zeigen keine Senatsmunzen (Cohen 107. 114f.

378 gehoren in Titus Principat ; Vesp. Tit. Dom. 13
vom J. 70 ist retouchiert, vgl. Cohen a. a. O.

und Pick Ztschr. f. Numism. XIII 228, 1. 380.

XIV 364); von den Gold- und Silbermunzen

neun zu Ephesus wahrscheinlich im J. 71 ge-

pragte Miinzen (Cohen 22. 23. 37-39. 124—127;
vgl. Chambalu Philol. XLV 103ff. Pick Ztschr. 40
f. Numism. XIII 228f.) und 119 aus Caesarea in

Kappadokien, ferner 9 aus den J. 72— 74
(Cohen 21 [zu Ephesus gepragt]. 123; Vespa-
sien et Titus 1—5, vgl. 6; Vespasien, Tite et

Domitien 8 — 9, vgl. Pick a. a. O.). Auf In-

schriften vom J. 72—79 findet man Imp(eratorJ
achtmal an der Spitze der Namenreihe: CIL X
1420 = Newton 47. CIL VIII 875 = New-
ton 204 (J. 72). CIL XI 6000 = Newton 44
= Dessau 260 (J. 73). CIL HI 306 add. p. 975 50
= Newton 147. CIL III 6052 = Newton 29
(J. 75). CIL VHI 10116. 10119 = Newton
139f. (J. 76). CIL ni 6993 = Newton 145
= Dessau 253 (J. 78); unter den Titeln findet

sich meist noch imp. mit der Akklamatkmsziffer.

4) T. Caesar Imp. Vespasianus, so dafi also

Imperator wie ein Cognomen gebraucht wird,

haben Miinzen kaiserlicher Pragung seit 74, und
zwar fast immer (Cohen 47. 159 vom J. 74,

48f. lOlf. [$: Imp. VHI]. 162ff. vom J. 75,60
51—63. 164, vom J. 76, 64—68. 158f. 330 vom
3. 77/78, 69. 331—337 vom J. 79; ferner 13. 44.

87. 91. 106. 120—122. 131—135. 157ff. 165
—170. 338. 347—350. 354f. 373ff. 391—396, vgl.

44 ohne J.), von Senatsmunzen s. 339 ; vgl. 407f.

5) T. Caesar Vespasianus oder einfach T. Caesar
mit folgender Titelreihe, die mit Imperator be-

ginnt und fast stets mit Pontifex, tribunicia

potestate eos. weitergeht, weisen die Senatsmunzen
seit 72/78 auf: dafl bier nur der Titel gemeint
ist, zeigt die Iterationsziffer zu Imp. auf mehreren
Mnnzen gerade aus den J. 72/73 (Cohen 28f. 40.

193. 201. 229-231. 234f, 237f. 380. 383); sonat

steht imp. ohne Zahl. Ebenso haben die von Titus
im J. 78 gepragten Silbermunzen Cohen 103f.

T. Caesar Vespasianus B- Imp. XIII. Bemerkens-
wert ist, dafi auf mehreren Senatsmunzen der
J. 77/78 zwischen imp. und tr. p. usw, Aug(usti)

ffiliusj eingeschoben ist (Cohen 85f. 88. 117f.

128—130. 142. 146f. 176. 184. 196, auch 240,
vgl. Pick a. a. O. 368). In der bezeichneten

Weise wird Imp. auch mchrfach auf Inschriften

angewandt: Ephem. epigr. IV 779 = Newton 48
= Dessau 258 [J. 71]. CIL VI 932 = Newton
28 = Dessau 246 [J. 72]. CIL VI 941 = New-
ton 225 [J. 73]. CIL VI 1232 = Newton 3
= Dessau 248. Bull. com. 1899, 272 = New-
ton 4 [J. 75]. CIL II 3250 = Newton 54
[J. 76]. CIL II 5264 = Newton 202 (vom J. 77
oder 78). So kann Imp. noch aufgefaBt werden
auf den Inschriften CIL VI 1984 = Newton 161
= Desssau 5025. Act. Arv. CIL VI 2053f.

= Newton 1521 CIL VII 1204f. = Newton
320. 322. Eph. ep. VII 112, 1 = Newton 321.

CIL VI 235 = Newton 74 = Dessau 3663.

6) Ganz ohne die Bezeichnung Imperator ist

Titus zuniichst auf den Miinzen von den J. 69
und 70, die ihn stets mit Vespasian und Domi-
tian als einen der Caesares oder fUi oder liberi

Augusti darstellen (s. o. S. 2707) ; nur die ephesische

Silhermunze mit liberi Cohen Vesp. 250 ist aus

dem J. 71; Cohen Vesp. Tit. Dom. 7, angeblich

aus dem J. 75, ist unvollstandig gelesen, nach
Pick Ztschr. f. Numism. XIV 363, oder als eos.

neben Domitian als praetor, also vom J. 70

(Cohen Vesp. Tit. Dora. 3—6 kaiserliche, 12

senatorische Pragung; auf dem Revers die ein-

ander zugewandten Kopfe der Sohne; zu 3 vgl.

Pick a. a. O. ) ; ferner auf dem Revers der

Silbermiinze Cohen Vesp. 532 (wegen Censor
nicht vor 73); sodann auf den von Titus ge-

pragten Miinzen Cohen 16f. 30f. 397 (?), o.

J.; 266 vom J. 79 (vgl. aber die Auslassung von
Imp. auf den Vespasianmunzen Cohen 53. 571);

endlich auf den Senatsmiinzen Cohen 207 vom
J. 72; 23. 32f. 215. 364 vom J. 77/78 (Cohen
95 ist falsch gelesen und stammt erst aus dem
Principat des Titus, vgl. Pick a. a. O. 366).

Einige Inschriften bei der Jahrcsbezeichnung
durchs Consulat erwahnen weder Imperatorname
noch Imperatorakklamation des Titus: CIL III

p. 849 = Newton 30 = Dessau 1989 (Diplora

vom 6. Marz 70). CIL X 5405 = Newton 168
= Dessau 6125. CIL I 774 = Newton 311

(13. Januar 74). Wilmanns 2767 = Newton
337 (J. 75). CIL VI 2056 = Newton 155 (Act.

Arv. vom J. 78; vgl. o. S. 2709); ferner CIL VI
8867 = Newton 300 (Titi Gaemris servus).

Im J. 69 und 70 erscheint also Titus nur auf

Miinzen, die auf dem Avers Vespasian und auf

dem Revers Titus und Domitian sitzend, reitend

oder stehend (Mttnzen mit liberi haben auch bloB

die Kopfe) mit den Umsclrriften fUi, liberi, Caeta-

res, principes iuventutis zeigen. Im J. 70, wahr-

scheinlich zn Anfang, wuiden auf dem Severs von

Vespasianmunzen Titus als Consul und Domitian
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als Praetor genannt und ihre sich zugewandten Zahlung der tribunieia potestas wurde wohl aus

Kopfe dargestellt. Im J. 71 pragte der Senat praktischen Grtinden mit dei Wiederkehr des

Yespasianmunzen, auf deren Revers Titus als des. dies imperii Vespasians begonnen. Noch im

imp. und Domitian als cos. des. II erscheinen, J. 71 liefi der Senat auf dem Revers yon Ve-

also nach dem Beginn des 1. Consulats des Domi- spasianmiinzen, auf dem Titus und Domitian dar-

tian, 1. Marz 71 (a. o. S. 2548). In demselben gestellt und beide cos. des. II genannt sind, das

Jahre pragte der Senat ahnliche Mtinzen mit der Wort Imperator zwischen Titus und Caesar

Bezeichnung T. imp. Caesar, der jetzt auch als stellen. Ob diese Annaherung an die Ausdrucks-

cos. des. II erscheint. Seit 72 pragte der Senat weise des Titus stillschweigend oder nach Ab-

Titusmttnzen mit T. Caesar Vespasianus Imp., 10 sprache mit diesem geschah, iafc unbekannt.

zuerst auch mit der Ziffer der Akklamationen. tjbrigens tragt Titus auf keiner sicher im J. 70

Titus liefi dagegen in den J, 71—74 Munzen mit oder 71 gepragten Munze einen Lorbeerkranz

der Aufschrift : Imp. T. Cass, usw., dann solche (selbst auf den ephesischen Munzen mit dem

mit T. Caesar Imperator Vespasianus pragen. Praenomen Imperator, Cohen 38f. 124—127,

y) Dies ergibt nun im Vercin mit den anderen nicht, und auch in spateren Jahren nicht, wenn

Anhaltspunktcn folgendes Bild. Naehdem die auch Tespasian dargestellt ist, bis auf die sonder-

Soldaten im September 70 Titus als imperator bare Munze Cohen Vesp. Tite 6). Seit dem

begriifit hatten, erkannten ihn Yespasian und der J. 72 setzte der Senat das Wort imp. an die

Senat als imperator an: das beweisen die Denk- Spitze der Amterreihe: diese Neuerung scheint

maler. Das kann nicht erst nach langerem Ver- 20 zusammenzuhangen mit der Steigerung der Ak-

handeln mit Titus geschehen sein, denn Anfangs klamationsziffer, die der Senat jetzt zusetzt (vgl.

Februar 71 weifi Titus bcreits in Tarsos, dafi er Cohen 28. 29). Es ist wohl nur ein Ausdruck

avaQgrj&dg di avroxgaToiQ kv %fj 'Pfcfi/tff, d. h. der Yerlegenheit in der Bezeichnung einer neuen

da.fi ihm auch die Befugnisse des Imperators vom Sache , da eine Mitregentschaffc und zumal die

Senat zuerkannt sind (den Titel hatten ihm schon faktische Stellung des Titus etwas Aufierordent-

die Soldaten gegeben); und zwar waren ihm die liches und ein Titel nicht offiziell festgelegt war.

proconsularische Gewalt und die trib. potestas Der Senat hielt jedenfalls auch so in der Stellung

wahrscheinlich zu gleicher Zeit zuerkannt worden von Vespasian und Titus die Ahnlichkeit hin-

(Plin. paneg. 8, vgl. Mommsen St.-R.2 1097, reichend nnd die Verschiedenheit gebuhrend aus-

andersF. J. Hoffmann 28ff.). Dementsprechend 30 gedriickt. Titus dagegen liefi seitdem auf seinen

kehrte er von Tarsos nach Bom zuruck dot- Munzen die Akklamationsziffer nicht nennen und

vzdwv a^ito&sls rovtwv und ioo/uotgrjocov zfjQ dgxijg setzte Imperator hinter Titus Caesar nnd vor

Ttji narqi (Philostr. v. Apoll. VI 30). In diesen Vespasianus , so dafi er zwar nicht mehr als

Worten kann man eine Parallele zu der Bezeich- Praenomen , aber doch als Cognomen erscheint.

ruing imperator designatus sehen; denn das Doch legten beide Seiten offenbar keinen grofien

laoixoi^acor weist darauf hin, dafi Titus die Mit- Wert auf die Unterscheidung (vgl. vom J. 77/78

regentschaft erst austtben wird, wenn er in Rom die Senatsmiinzen mit Aug. f.
zwischen imp. und

anwesend ist. Designates imperator liefi der trib. pot., und die Titusmirnzen mit T. Caes.

Senat auf dem Revers von Munzen des Vespa- Vesp. IV imp. XIII Cohen 103f.) und erst recht

sian pragen, auf denen damit also wahrscheinlich 40 nicht weitere Kreise (s. die erwahnten Inschriften,

angedeutet ist, dafi Titus fur die Mitregentschaffc besonders die Arvalakten vom J. 78, o. S. 2710).

designiert sei. Titus hatte in demselben Jahre Also kann man, wenn man auch voraussetzt

auf den von ihm gepragten Mtinzen die Impe- (was aber nicht erweisbar ist), dafi die Pragung

ratorbezeichnung anders angewandt, indem er sie der ephesischen und anderer Munzen mit dem

als Praenomen gebraucht wie der Augustus, ohne Praenomen Imperator von Titus so gewollt war,

aber sein Praenomen Titus auszulassen, wohl ura nur sagen, dafi Titus schon seit 72 sich mit dem

so, ebenso wie durch den Zusatz Augusti films, Cognomen imperator begniigt (es kann sein, dafi

eine Unterscheidung auszudrucken. Da nun wab- Vespasian ihm das zugestanden hat), und dafi der

rend der Mitregentschaft die Iterationsziffern Senat ihm meist nur den Ehrentitel imperator

der Imperatorenakklamationen Vespasians denen 50 gibt (vielleicht aus harmloser staatsrechtlicher

des Titus im allgemeinen in der Weise ent- Tuftelei, s. Herzog II 291, 2): jedenfalls kann

525. Eckhel YI 351f. 361ff. Mommsen Nu-

mism. Ztschr. Ill, Wien 1871, 458ff.; Ztschr. f.

Numism. XIV 31ft ; St.-R. 112 1089-1109. F.

J. Hofmann Quomodo Tit. imp. fact. bes. 4ff.

16ff. Chambalu De mag. Flav. bes. 10, 8. 29ff.;

tespasian :

Diese liegt aber nach dem 5. April 71, fur

welches Datum noch die sechste bezeugt ist, und

vor der fur die zweite Jahreshalfte 71 bezeugten

achten Akklamation (s. o. S. 2653). Ob nun

Vespasian eine Imperatorbegrufiung auf die Nach- *— .

richt vom Falle Jerusalems annahm (so P. J. 60 Philol. XLIV I23ff.; dazu Schiller Jahresber.

Hoffmann 39, der die fiinfte Akklamation des XLVUI (1886) 274ff. Pick Ztschr 1 Numism.

Vesnasian daranf bezieht) oder damit wartete, bis Xin 190ff. XIY 294m; dazu Schiller a. a. O.

Titus in Italien war: jedenfalls ist es hochst LII (1887) 17£f. Herzog I 290 Schiller I

wahrscheinlich, dafi die erste Akklamation des 508. Asbach 64ff. Hirschfeld ArctL-epigT.

Titus erst nach dem 5. April, d. h. nach der Mitt. V (1881) 213. _
Euckkehr des Titos nach Italien gezahlt wurde

:

6) Ein Ausflufi des hficbsten Vertrattens

Vespasian und der Senat identifizierten sie offen- seitens Vespasians war die Ernennung des Titus

bar mit dem Beginn der Mitregentschaft. Die zum Praefectus praetorio: dafi Titos der Lieb-
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ling der Offiziere und Soldaten war, nutate Ye- zweiten tribunicischen Jahres genannt: im Frfth-

spasian znr Starkung des Imperiums aus; denn jahr 78 wurde er an der Seite seines Vaters Censor
war es auch eine untergeordnete Stellung, die (s, S. 2655; vgl, Cohen 1..8. 143). Auf der-

bisher nicht von Senatoren bekleidet wurde, so selben Inschrift und der nicht fruher gesetzten

war Titus doch so tutor imperii (Suet. 6. Aur. Bauinschrift des Carnunter Lagers (CIL III 11 194ff.

Vict. Caes. 9, 10; Epit. 10, 4). Als particeps = Newton 106) ist er noch imp. IIlI und noch
imperii war er Eollege Vespasians in der tri- vor 1. Juli imp. V (CIL Yl 941 = Newton
bumcia potestas, die vom 1. Juli 71, der zweiten 225). Imp. Fentspricht bei Yespasian Imp. XL
Wiederkehr des dies imperii Vespasians, gezahlt Die Miinze Cohen 46 (vom J. 72 oder 73) nennt
wurde (BorghesiOeuvr. VI lOff. Stobbe Philol. 10 auf dem Revers das Congiar(ium) primum p(b-
XXXII 30), siebenmal im Consulat, fern er in der pulo) R(omano) dat(um) s. e. (, Titus assis a
Censur (Suet. 6). Die Imperatorenakklamationen gauche sur une estrade placee a droite ; devant
werden beiden zugezahlt. Die Chronologie der lui, plus bos, un hotnme debout en toge et un
Amter und Ehren des Titus seit Mitte 71 bis zur soldat debout montrant une tessHre ; plus loin,

Thronbesteigung wird durch Inschriften und Miin- en haut, la statue de Pallas ou de Rome debout') ;

zen bestimmt, bei welcher Gelegenheit die Schenkung vorge-
71: pontifex imp. (I und II) tribunieia pote- nommen wurde, ist ungewifi (vgl. Rostowzew

state cos. des. II censor designatus. Bd. IY S. 875ff.).

Titus war consul designatus II (Cohen Ye- 74: pont. trib. pot III (IIII seit 1. Juli) imp.
spasien 536. 204; verbessert von Pick Ztschr. 20 V— VIII cos. Ill {des. IIII) censor.

£ Numism. XIV Shi ; vgl. 537 und o. S. 2708) Titus trat am 1. Januar zusammen mit Ye-
vielleicht erst seit November, da die Designation spasian (cos. V) sein drittes Consulat an, amtierte
auf den Munzen Cohen Vesp. 46-51 fehlt (Cham- aber schon am 13. Januar zusammen mit T. Plau-
balu De mag. Plav. 17). Nach den Fasten der tins Silvanus Aelianus. Die Designation zum fol-

Sodales Augustales Claudiales ist adlectus ad nu- genden Consulat ist fur Titus nicht bezeugt, ent-
merum ex sfenatusj c(onsuito) T. Caes. Aug. f. sprach aber gewifi der Vespasians, die am 21. Mai
Imperator: CIL YI 1984 = Newton 161 = schon erfolgt war (s. o. S. 2664). Imperator VI
Dessau 5025 (die Inschrift nennt die eonsules ist Titus auf der verstummelten Inschrift CIL XI
ordinarii, ist aber wahrscheinlich erst spater im 3606 = Newton 200, auf der die Zabl der trib.

Jahre angefertigt; vgl. F. J. Hofmann 23; 30 pot. und des Consulats nicht mehr vorhanden ist;

anders Pick Ztschr. f. Numism. XIII 31). Seine doch gehort sie in das Friihjahr, denn Yespasian
Aufnahme in die iibrigen Collegien nnd zu- ist in diesem Jahre im Marz wahrscheinlich noch
gleich die schon erfolgte Designation zum Censor imp. XI, am 21. Mai schon imp. XIII, im zweiten
(vgl. o. S. 2655) berichtet die Inschrift aus dem Halbjahr schon imp. X1III\ diese Akklamations-
zweiten Halbjahr: censori desig., collegiorufmj ziffern entsprechen den Ziffern V— VIII bei Titus
omnium sacerdfoti) (Ephem. epigr. IV 779= (vgl. beim J. 75). Censor he iflt er auf den Munzen
Newton 48 = Dessau 258). Demnach war er Oohen 2. 81f. In diesem Jahre erscheinen zu-
auch pontifex. Da Yespasian spatestens in der erst Gold- und Silbermunzen des Titus (vgl.

zweiten Jahreshalfte imperator VIII wurde, so Chambalu Philol. XLY 127. Gsell Domitien
wurde Titus imperator 11 (vgl. o. S. 2653). 40 16, 2).

72: pont trib. pot (vom 1. Juli an II) imp. 75: pont trib. pot. IIII (V seit 1. Juli) imp.
Ill (IIII) cos. II censor des. VIII (IX?) cos. IV des. V (censor).

Titus hcifit cens. [designatus; Newton s Er- Titus trat am 1. Januar sein 4. Consulat zu-

ganzung wegen der Stellung wahrscheinlicher als sammen mit Yespasian (cos. VI) an und wurde im
Mommsens Erganzung pontif.] auf einer De- Friihjahr zum eos. V designiert (s. o. S. 2664).
dikationsinschrift aus Herculanum, die wegen der Eine neue Akklamation ist nicht bezeugt : Imp.
nach trib. pot fehlenden Ziffer aus dem ersten VIII findet sich Cohen lOlf. ; so ist auch zu
Halbjahr sein wird (CIL X 1420 = Newton lesen auf den Terminationssteinen CIL VI 1232.
47). Im zweiten Halbjahr imp. IIIx CIL VI 952 Bull. com. 1899, 272 = Newton 3f. = Dessau
= Newton 28 = Dessau 246 (noch vom J. 72,50 248 statt imp. VI, das neben Vespasian imp.
da Domitian als cos. des. //genannt wird). Cohen XIV sicher fehlerhaft ist. Auf diesem Stein heifit

28 (ebenso). 193. 229. 231. 237. 380; imp. IIII: Titus noch censor, ebenso CIL VI G052 = New-
Cohen 29 (ebenfalls mit Domitian cos. des. II); ton 29. Uber Titus Verhaltnis zu Berenike
aus diesem oder dem Beginn des nachsten Jahres

:

s. u. S. 2716.
Cohen 40. 201. 230. 234f. 238. 383; imp. III. 76: pont. trib. pot V (VI vom 1. Juli an) imp.
IIII entspricht Yespasian imp. Villi X. Seit (IX?) X—XII cos. V des. VI (censor).
dem J. 72 wurden Bronzemunzen des Titus ge- Am 1. Januar wurde Titus cos. V zusammen
gepragt (vgl. o. S. 2709f. Chambalu Philol. XLY mit Yespasian cos. VII. Noch vor den Fruhjahrs-
126. Gsell Domitien 16, 2). comitien findet sich Domitian (cos. IIII) als Kol-

73 : pont. trib. pot II (III vom 1. Juli an) imp. 60 lege des Titus (s. o. S. 2667); cos. V des. VI
IIII { V) cos. II des. Ill censor. ist dieser CIL II 3250 = Newton 54. Als imp.

In diesem Jahre sind Domitian und L. Ya- X XI erscheint er noch in dem ersten Halbjahr
lerius Catullus Messalinus die eonsules ordinarii; (CIL YHI 10119. 10116 = Newton 139f.); da
nach Suet. Dom. 2 hatte Titus ihm dies Con- Vespasian am 2. Dezember imp. XVIII ist- (s. o.

sulat abgetreten und for ihn gestimmt (vgL oben S. 2668) , so war Titus damals imp. XTT. Die
S. 2548). Censor wird Titos CIL XI 6000 = 15. Akklamation Vespasians ^ 9, des Titos ist

Newton 44 = Dessau 260 nach der Designa- nicht zu belegen. Censor wild Titos bezeich-
tion zum dritten Consulat und vor Ablauf seines nenderweise auf einer spanisehen Inschrift (CIL
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II 3250 = Newton 54), aber auch auf Munzen
genannt (Cohen 56. 59. 61f. 175).

77: pont. trib. pot. VI (VII seit 1. Juli) imp.
XII cos. VI {censor).

Titus trat am 1. Januar mit Vespasian (cos.

VIII) sein 6. Consulat an (triumphalis et een-

sorius tu sexiemque consul Plin. n. h. pr. 3); ihn

loste Domitian bald ab (s. o. S. 2669). Dafi nicht

Titus, sondern sein Bruder in diesem Jahre consul

Edikte abgefaBt, mnd er habe im Senat quae-

storis (sc. principis) vice Reden verlesen (Suet.

6. Dio 10; vgl. Mommsen St.-R. II 534, 5).

Mit Vespasian erschien er Offentlich in der sella

(Suet. Dom. 2). Mit der Ton Vespasian geschaf-

fenen Latrinensteuer war er nicbt einverstanden

(Dio 14; s. o. S. 2686). Als Praefectus praetorio

benahm er sich tyrannisch und gewalttatig.

Verd&chtige liefi er aus dem Theater und dem
ordinarius gewesen sei, kann dem Zeugnis des 10 Lager heraus Terbaften und schnell hinrichten
Q-.T«-l-*-i« /*Ar«Anii^Awi A <\ Q. A /\-h /''rtrt^ow T\ rtml 4"i rt « t>nH ^flnof ft\ en Ain A Pifl/iin*j A "H cmii c (ct rt \ AlioSueton gegeniiber, dafi der Caesar Domitian nur

einmal consul ordinarius gewesen (Dom. 2), nicbt

durch die eine Inschrift, die Vespasianus vnaxog to

-y] und Titus vjiaxog xo s nennt (MovasTov xai fit-

^Xiod-rjur] ztjg evayyeXixijg oxoXrjg, Smyrna 1875,

100, nacb Cbambalu Pbilol. XLIV 113) gestiitzt

werden (anders Cbambalu Philol. XLIV 112ff.;

vgl. dazu Pick Ztsclir. f. Numism. XIII 36 Iff.

Schiller Jahresber. XLVin 1886, 2121). Eine

(Suet. 6); so den A. Caecina Alienus (s. o.). Aus
seinem Privatleben wird berichtet, dafi er ein-

mal in einem Scbeinkampf junger Manner als

Fechter gegen Alienus auftrat. Man beschuldigte

ihn eines ziigellosen Lebens: der Scblemmerei

bis Mitternacht mit liederlichen Vertrauten, der

libido, wegen der vielen Lustknaben xrnd Eunuchen
um ihn, aann wegen seines Verhaltnisses zu der

jfidischen Konigin Berenike. Diese war 75 nach

Imperatorakklamation ist fur Titus nicht bezeugt, 20 Rom gekommen mit ihrem Bruder Agrippa, der

eine neue auch bei Vespasian nicbt. Cos. VI die Praetoren wurde bekam; sie durfte auf dem
censor heifit Titus auf Munzen dieses oder des

nachsten Jahres (Cohen 85f. 88. 117. 142. 146f.

176f.).

78: pont. trib. pot. VII (VIII seit 1. Juli) imp.
XII. XIII. (XIIII?) eos. VI des. VII (censor).

Titus wurde im Frtihjahr zum cos. VII de-

signiert (vgl. CIL III 6993 = Newton 145
= Dessau 253). Er war imp. XII bis zum Friih-

Palatium wohncn. Titus trat in vertraulichen

Verkebr mit ihr; er liebte sie heftig nnd sollte

ihr gar die Heirat versprochen haben. Sie be-

nahm sich schon ganz wie seine Gemahlin; doch

als iiberall in Eom Unwille laut wurde, entliefi

er sie (Suet. 7. Dio 15; vgl. Wilcken o. Bd. Ill

S. 287f.). Ferner sagte man Titus Habsucht nach,

da er in cognitionibus patris Scbacher treibe

jahr, Mitte April imp. XIII, vielleicht schon Ende 30 (Suet. 7). Mit all dem gewann er sich keine
T1 ' vtitt t—

i
i_.i..:. 3... -rk Liebe (ne odio quidem, ncdum vituperatione pu-

blico, earuit Suet. 1): er war so verhafit, dafi er

in bflsem Rufe und bei allgemeiner Abneigung
den Thron bestieg; man erwartete gar einen

zweiten Nero in ihm (Suet. Gf. Vict. Caes. 10,

5). Dieser schlhnme Leumund war wohl an dem
auch von Kaiser Hadrian geglaubten, von Dio

als Erdichtung zuriickgewiesenen und von Sueton

garnicht erwahnten GeTuchte schuld, er habe

des Jahres imp. XIIII (nach Analogie der Be-

grttfiungen Vespasians, s. o. S. 2672). Die 12. Ak-
klamation nennt CIL II 5264 - Newton 202,

die 13. Cohen 103. Censor heifit er nur auf

den beim J. 77 genannten Munzen. Im zweiten

Halbjahr 77 oder dem ersten 78 (wahrscheinlich

vor Mitte April oder sogar vor den Fruhjahrs-

comitien , da Titus noch imp. XII und noch

nicbt cos. des. VII genannt ist) setzte dem Titus

die provincia Lusitania eine Ehreninschrift zu40seinen Vater vergiftet (Dio 16).

Augusta Emerita (CIL II 5264 = Newton 202).

70: (bis 23. Juni): pont. trib. pot. VIII imp.
XIIII cos. VII.

Titus war consul ordinarius mit Vespasian (s.

o. S. 2672) ; cos. VI[I] und imp. XIIII nennt ihn

die Bamnschrift CIL II 2477 = Newton 138
= Dessau 254 (VI[Tj ist zu erganzen wegen
der Nennung von Vespasians 9. Consulat) ; vgl.

Cohen 331—337. Mit Vespasian wurde er fur

IH. Begierung.
a) Name und Titel. Vollstandig z. B. am

13. Juni 80 (CIL III p. 854 = Newton 36):

Imperator Titus Caesar divi Vespasiani f(ilius)

Vespasianus Augustus pontifex maximus tri-

bunicfia) potestat(e) VIII impferator) XV p(aUr)

pfatriae) censor co(n)s(ul) Villi. Er behielt

auch jetzt das Praenomen bei. Imperator stent

hintcr T. Caesar nur auf der Silbermiinze Cohen
das folgende Jahr designiert (Inschrift von Gor- 50 81 (ft cos. VIII) , doch ist die Miinze hybrid

dium, s. o. S. 2672); die Designation eteht auch (vgl. Pick Ztschr. f. Numism. XIV 365f.). Wah-

auf dem nach Vespasians Tod gesetzten Meilen- rend seines Principats ist Titus Imperator XIIII
„_ „ 120 —XVII; bei der Thronbesteigung erfolgte keinestein CIL V 7988 = Newton

Von der in diesem Jahre geplanten VerschwO-
rnng des Alienus gegen Vespasian (s. o. S. 2673)

bekam Titus Nachricht, lud den ihm befreundeten

Alienus in der Nacht vor dem beabsichtigten

Verrat zu Tisch und Uefi ihn, als er sich vom
Tiscb. erhob, ohne Wissen des Vespasian nieder-

neue Akklamation ; vorher und nachher ist er

imp. XIIII. Den Namen Augustus und den Titel

pater patriae bekam er bei seiner Thronbestei-

gung, nach Ausweis der Munzen und Inschriften

;

ebenso wurde er pontifex maximus gleich nach

dem Kegierungsantritt (Suet. 9; die Munzen

stofien (Suet. 6. Dio 16. Zonar. XI 17; dafi 60 Cohen 50. 95. 107. 153-155. 171. 266. 320.

Titus die Tat aus Eifersucht Berenikes wegen 378, die Titus vor der Thronbesteigung Aug. und

begangen habe [so Vict. Epit 10], ist jenen Zeug- pont. max. nennen, sind hybrid oder irgendwie

nissen gegenuber unglanbhaft; vgl. o. Bd. Ill fehlerhaft, s. Pick Ztscbr. f. NnmiBm. iiv 365).

S. 1238ff:). Von den erwahnten Amtern abge- Es sind zuerst anch Munzen ohne p. p. gepragt

sehen, geben nur wenige Notizen Kunde von dem worden (vgl. Eckbrel VI 357. Cohen 278. 280.

Anteil des Titus an der Begierung. Er soil die Chambafu mag. Flav. 20). Zur Titolatur vgl.

Besorgung fart aller o/jfeia an sich gezogen haben: noch Mommsen Numism. Ztschr. m, Wien
im Namen Vespasians habe er Briefe diktiert und 1871, 471ff.
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b) Die einzelnen Jahre.

79: pont. max. trib. pot. IX (vom 1. Juli an)

imp. XIV. XV cos. VII des. VIII p. p.
(censor).

a) Nachdem Vespasian am 24. Juni gestorben

-war, ubernahm Titus, 39 Jahre alt, die Regie-

rung. Dafi die in der Lex de imperio Vespa-

siani (s. o. S. 2641f.) genannten Rechte ihm be-

sonders verliehen wurden, ist nicht uberliefert,

a,ber wahrscheinlich. Am ersten Tage ernannte 10

er semen Bruder Domitian zum eonsors und suc-

cessor (Suet. 9), nicbt aber zum particeps im-
perii: Domitian soil sogar nach Vespasians Tode
daran gedacht haben, durch doppeltes donativum
die Soldaten fur sich zu gewinnen, offenbar um
AUeinherrscher zu werden, und soil mehrfach
(vielleicht mit Eecht) erklart haben, des Vaters

Testament habo ihn zum particeps imperii be-

stimmt, doch Titus habe es unterschlagen (Suet.

Dom. 2, 2, vgL Gsell Domitien 27, 2). Titus gab 20
also beim Kegierungsantritt ein donativum (so

auch Dio 26). Den Oberpontifikat ubernahm er

mit der Erklarung, er nehme ihn an, um seine Hande
vom Blut rein zu halten (Suet. 9). Er erweckte
von vornherein den Eindruck, dafi er, wo er auf

«igenen Namen und auf eigene Verantwortung
regierte, seine Art geandert habe (vgl. Dio 18):

da man unter Vespasians Begierung alles Strenge
ihm zugescboben hatte, war man jetzt von seiner

Milde iiberrascht (Dio a. a. O.). Er beruhigte 30
das Volk, indem er durch einen einzigen Erlafi

die Schenkungen und Privilegien von seiten der

friiheren Kaiser bestatigte (Dio 9. Suet. 7f. Vict.

Caes. 10, 2; Ep. 10, 8). Auch in seinem haus-

lichen Leben vollzog er einen Umschwung: die

Oppigkeit seiner Tafel schrankte er ein, von seinen

Oiinstlingen, worunter benihmte Tilnzer waren,

hielt er sich fern, zog hingegen gediegene Manner
an sich heran (Suet. 7). Den unter Vespasian

verbannten Philosophen Musonius Rufus berief40
er zuriick (Hieron, zum J. Abr. 2095 ; vgl. De ssau
Prosop. II 393 nr. 549). Berenike erschien nach
seiner Thronbesteigung wieder in Rom, doch Titus

schickte sie weg, angeblich invitus invitam ; das

zweite Wort verdient mehr Glauben als das erste.

(Dio 18. Suet. 7. Vict. Epit. 10, 7; vgl. Wilcken
o. Bd. Ill S. 288).

/?) Agricola hatte auch in diesem Jahre (vgl.

o. S. 2671 f.) in Britannien zu kampfen, indem
er in Streifziigen Stamme iiberfiel und miirbe 50
machte; dieses Gebiet sicherte er durch einen

Kranz von praesidia und Kastellen (Tac. Agr.

^0). Die Erfolge in Britannien gaben, wie aus-

drucklich bezeugt ist, den Anlafi dazu, dafi Titus
zum funfzehntenmal den Imperatortitel erhielt

(Dio 20).

y) Nach der Beihenfolge der Erzahlung bei

Dio war jene Akklamation noch vor dem beriihmten
Ausbruch des Vesnvs, der y.ax' avxo rd <p#Lv6-

jmoqov, also im Spatherbst, nach Dio 21 (und 60
Zonar. XI 18), nonum Kal. Septembres hora fere

septima — 24. August nach Plin. ep. VI 16, 4
stattfand; vgL Euseb. chron. II p. 158f. SchOne
zum J. Abr. 2095. Die Schilderung des Aus-
bruchs, durch den HercuUmum nnd Pompei von
Asche verschfittet wurden nnd bei dem der altere

Plinius den Tod fand, gibt der jungere Flinius

in den Briefen VI 16 und 20, wotnit er Tacitus

das Material fur sein Greschichtswerk lieferte,

ferner Dio 21—23. Die Erwahnungen bei Sta-

tins, Martial, Valerius Placcus und spateren Histo-

rikern, ubrhaupt Genaueres fiber antike t)berlie-

ferung vom Vesuvausbrueh s. bei Herri ich Klio

IV (1904) 209—226. Titus reiste nach Cam-
panien und blieb, um zu helfen und zu ordnen,

bis zum nachsten Jahre dort (Dio 24).

§) Die Aqua Marcia (Literatiir s. Jordan
Topogr. I 1, 465. 467. Richter Topographie a

52, 1. 317), die 144 v. Chr. erbaut und deren
Wassermenge von Augustus verdoppelt worden
war, war inzwischen verfallen und wurde nicht

mehr benutzt: in der zweiten Jahreshalfte 79

wurde sie wiederhergestellt (rivom aquae Mar-
ciae vestutate dilapsum refeeit, et aquam quae
in usu esse desierat reduxit; auf einem Bogen
der Leitung, durch den die Via Tihurtina
fiihrte und an der spater die Porta Tiburtina

angebaut wurde, CIL VI 1246 = Newton
112).

e) In dem zweiten Halbjahr liefi Titus auch
an der Via Aurelia bauen, wie eine in Corium
in Etrurien gefundene Inschrift im Vatikanischen

Museum beweist (CIL VI 942 = XI 3739 = New-
ton 116 = Dessau 262). An der Via Flavia

(vgl. o. S. 2671) zeigen zwei erhaltene Meilen-

steine (der eine, bei Pola in Istrien, verstiim-

melt, der andere, unbekannten Fundorts, mit
der Zahl XII) die Fortsetzung der Bautatig-
keit der vorigen Regierung (CIL V 7986.

7988 = Newton 120. 121). Ein Strafienbau

in Numidien wird bezeugt durch die Inschrift

Rev. arch. XXXII (1898) 161 nr. 41 = Newton
141, auf der Titus als imp. XV und cos. [VJII
oder [VI]II mit trib. pot. VIIJ[I] erscheint : sie

kann aus dem zweiten Halbjahr 79 oder dem
ersten Halbjahr 80 sein.

C) Eine verstiimmelt erhaltene lex de eonubio,

die auch Steuerfreiheit fur zugewiesene Acker
gewahrt, ist an einem 30. Dezember, also dem
Geburtstage des Titus, erlassen ; sie riihrt eben
deshalb nach Momms ens Vermutung von Titus

her, und da als Consuln Sex. Marcius Priscus und
Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula genannt sind,

die Consuln vom Ende 80 aber anders heifien,

miifite die lex vom 30, Dezember 79 sein (vgl.

Dessau 1994 mit Anm.), doch ist diese Datie-

rung durch die numidische Inschrift (oben s),

die Cicatricula offenbar als leg. Aug. pr. pr. nennt,

bedenklich geworden.

v) Ehrungen des Kaisers : In Laodicea (Phry-

gien) widmete ihm ein gewisser Neikostratus ein

von ihm erbautes Amphitheater (CIG 3939 =
Newton 107; vgl. CIG 3936 = Newton 108).

Eine Dedikation eines Ti. Claudius Sabinus zu

Perinth stammt aus diesem zweiten Halbjahr 79

(CIL LTI 7391 = Newton 208 wegen cos. VII
und pont. max. ; dagegen ist trib. pot. VI imp.

X irrig).

&) Imp. Xllllisb Titus noch auf der Inschrift

CIL VI 942 = XI 3739 = Newton 116 =
Dessau 262 nnd auf den Meilensteinen der Via

Flavia CIL V 7986. 7988 = Newton 120. 121

;

feraer Cohen 267—282; imp. XV (wegen der

Erfolge des Agricola in Britannien) auf der In-

schrift CIL VI 1246 = Newton 112; ferner

Cohen 283—299.
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80 J pont. man. trib. pot.IX (X seit 1. Juli) imp.XV
(XVI. XVII?) eos. VIII p. p. (censor).

a) Consules ordinarii waren Titus cos. VIII

und Domitian cos. VII (Act. Arv. CIL VI 2059
— Newton 159 = Dessau 5033. Bruzza Ann.

d. Inst. XLII [1870] 137ff. VHlmanns 272c
= Newton 330 [Rom]. CIL X 1842 = New-
ton 342. CIL II 4803. 4838. 4854 = Newton
ISlff. CIG 3173 = Newton 206. Cohen
300—324. Fasti bei J. Asbach Bonn. Jahrb. 10

LXXIX 116). Wahrscheinlich traten am 1. Mai
die Consules suffecti em, die auf der Konstitution

vom 13. Juni genannt sind (CIL III p. 854 =
Newton 36).

jff) Als Titus in diesem Jahre wegen der Ka-

tastrophe, die Campanien betroffen hatte, dorthin

gereist war, wurde ein groBer Teil Roms durch

eine Feuersbrunst , die dreimal vierundzwanzig

Stunden wahrte (Suet. 8), zerstOrt : als ihre Opfer

werden Bautcn des siidlichen Marsfeldes und des 20

Capitols genannt: das Serapeum und Iseum, die

Saepta, das Poseidonion (J o r d an -H ii 1 s en Topogr.

I 3, 574f.}, die Thermen des Agrippa, das Pan-

theon, das Diribitorium (vgl. Jordan-Hulsen
I 3, 563, 11), das Theater des Balbus und das

des Pompeius, die Porticus Octaviae samt der

zugehorigen Bibliothek und der Tempel des Iup-

piter auf dem Capitol mit den Nebenterapeln

(Dio 24. Pint Popl. 15, 2; vgl. Jordan Topogr.

I 2, 29, 29. Eichter Topogr.* 217ff. 221f. 227ff.). 30

Zur Erneuerung der Bauten wurden dem Princeps

von Privatleuten, Stadten und Fiirsten groBe Sum-
men zur Verfiigung gestellt, doch nalim er sie nicht

an und baute aus den ihm zur Verfiigung stehen-

den Mitteln (Dio 20. Suet. 8). Fur diese Neu-

bauten verwandte er auch Kostbarkeiten aus seinen

Palasten. Um das Bauen zu beschleunigen , be-

stellte er mehrere Bitter zur Uberwachung (Suet.

8). Am 7. Dezember kam das Collegium der

Arvalpriester zusammen ad vota nuncupanda ad 40

restitution-em et dedicationem Capitoli ah Imp.

T. Caesare Vespasiano Aug. (CIL VI 2059 ~
Newton 159; vgl. o. Bd. Ill S. 1532). Titus

konnte noch selbst Einweihungen solcher Neu-
bauten vornehmen, womit er keine besonderen

Festlichkeiten verband (dies geht aus dem Zu-

sammenharig zwischen Dio 24 und 25 hervor).

y) Mit der Verwehang der Asche vom Vesuv

bis Rom bringt Dio 23 den Ausbruch einer Pest

in der Hauptstadt in ursachlichen Zusammenhang, 50

doch sei sie nicht sogleich, sondern erst spiiter

ausgebrochen. Von Suet. 8 wird die pestilentia

quanta non temere alias nach dem Vesuvaus-

bruch und dem groBen Brande erwahnt, Hier

zeigte Titus vaterliche Sorge : zar Heilung snehte

er inquisito ornni sacrificiorum remediorumque
genere jede gottliche und menschliche Hilfe auf-

zubieten (Dio 24. Suet. 8. Viet. Ep. 10, 13f.i.

8) Fiir die vom Ungltick in Campanien und
in Rom Betroffenen zeigte Titus non modo prin- 60
eipis sollicitudinem , sed et parentis affectum
unicum : er sucbte das Volk in Edikten zu trosten

und half auch nach Kraften (Suet. 8). Deshalb

weilte er selbst im J. 80 in Campanien (Dio 24),

and in demselben Jahre (doch kann auch noch
das J. 79 gemeint sein, wenn Dio 24 zuerst

aUe grofien Unglficksfalle und dann die Hilfs-

tatigkeit erw&hnen will) erwahlte er durchs Los

zwei consularisehe curatores restituendae Cam-
pemiae. Titus liefl in Sorrent ein horologium
cum suis ornamentis terrae motibus eollapsum
wiederanfbauen (Not. d. Scavi 1901, 363f.) ; ferner

1st eine Wiederherstellung zu Neapel inschrift-

lich bezeugt (CIL X 1481 = Newton 101). Den
geschadigten Gemeinden half er aus eigenen Mit-
teln ; er wandte ihnen aber auch die Hinterlassen-

schaft der beim Vesuvausbruch ohne Erbe Um-
gekommenen zu (Dio 24. Suet. 8).

e) Unter groBen Feierlichkeiten weihte Titus
(s. o. S. 2689) begonnene und von ihm urn zwei

(nach 1. Mai, vgl. unten) das unter Vespasian Stock-

werke erhohte Amphitheater (o. S. 2516ff.) und die

nach ihm benannten Thermen, die schnell da-

neben aufgebaut worden waren, ein (Suet. 7; vgl.

Martial, spect. 2. Dio 25. Aur. Vict. Caes. 9, 7.

Jordan-Hulsen Topogr. I 3,283. 307ff.). Auf
die Einweihung beziehen sich die Mtinzen vom J. 80
Cohen 400 mit Darstellung des Amphitheaters,

der Meta sudans und eines Teils eines Gebaudes
(der Thermen?), vgl. 246. 300—304 mit Darstel-

lung eines Elefanten (der Kampf von vier Elefanten

bei Dio 25 erwahnt). Die Anweisung der Platze

(den Arvalbriidern wurden sie L. Aelio Plautio

Lamia, Quinto Pactumeio Frontone cos. d. h. im
Mai oder Juni zugewiesen) geschah durch den Pro-

curator des Theaters und Praefectus annonae L.
Laberius Maximus (CIL VI 2059 = Newton
159; vgl. Dessau Prosop. II 257 nr. 3. Hirsch-
feld Kaiserl. Verwaltungsb. 289, I). Die Tier-

kampfe, Gladiatorenkampfe (wobei Titus Ziige

von Milde und Mitleid zeigte, Martial, a. a. 0.),

Naumachien im Amphitheater und in dem ne-

mus Caesarum am Ianiculum (vgl. Richter
Topogr. 2 276) und die Austeilung von Geschenken
wahrten handert Tage (Dio 25. Suet. 7. Cassiod.

var. V 42).

f) Mehrere Strafienbauten gingen ex auctori-

tate imperaioris vor sich: das bezeugt der in

Picenum gefundene 142. Meilenstein der Via
Flaminia aus dem ersten Halbjahr (CIL IX
5936 = Newton 118); ferner der 13., 18., 19.,

34. und noch zwei Meilensteine ohne erhaltene

Meilenzahl von der via nova a Braeara Augusta
Asturicam (Ephem. epigr. VHI 224. CIL II

p. 639f. nr. 4802f. 4838. 4854. 6224 = New-
ton 131 ff.). An dieser Strafie hatte schon Vespa-

sian im J. 77 oder 78 gebaut, falls der dieses

bezeugende Stein CIL II 4814 = Newton 135

nicht interpolieit ist. Da sich in der ersten Halite

des J. 81 bereits die 17. Imperatorakklamation

findet, so werden die Inschriften mit imp. XV
und trib. pot. X eher der zweiten Halfte des

J. 80 als den ersten Monaten des J. 81 zuzu-

weisen sein. Dabin gehort ein Meilenstein von

der StraBe von Ankyra nach Dorylaion. der

meldet : vias provinciarufm] G[ala]tiae , Cap-
pad[o]ciae, Ponti, Pissidiae, Paphlagoniae, Jjy-

ca-oniae, Armeniae minoris straverunt (sc. Titus

et Domitianus coss. CIL LTI 318 = Newton
146 = D e ss au 263). Ferner errichtete in Aperlai

in Lykien dem Kaiser zu Ehren Rat und Demos
to ftaXavetov xai to siqooxoov (CIG add. 4300
= Newton 109).. Titoa und Domituui wutde
eine griechische Ehreninschrift zu Smyrna gesetzt

(CIG 3173 = Newton 206).

n) Titus gab am 13. Jtuii eine lex de dvitate
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et conubio ausgedienten Soldaten von 6 Alen
nod 14 Cohorten des Panuonischen Heeres (CIL
III p. 854 =s Newton 36). In Britannien wurden
in diesem Jahr von Agricola neue Gebietsteile

erworben (usque ad Temaum; aestttario nomen
est) und Kastelle dort angelegt (Tac. Agr. 22;
vgl. Gsell Domitien 167, 4). Es ist gut mOg-
lich, daB Titus infblgedessen noch in diesem
Jahr den Titel imperator XVI oder XVII

der oben erwahnte verstiimmelte Meilenstein

(fviajs novas fecit p. L. Plotium pfroconsu-
lem?] XVIII [= 18 Meilen von Salamis] CIL
LTI 6732).

§) Dafi Titus nach den groBen Festlichkeiten

des J. 80 bis zu seinem Tod ovdkv hi psya
snQagsv, berichtet Dio 26. Am 19. Mai 81 er-

schien er noch im Kollegium der Fratres Arvales

(CIL VI 2060 = Newton 160). Er suchte (also

annahm. Von kriegerischen Ereignissen wird 10 erst im Laufe des Sommers , nicht etwa sofort

sonst nichts ausdrucklich berichtet. Doch ging
schwerlich das Auftreten des falschen Nero (em
romov Zonar XI 18, nach dem Zusammen-
hang unter Titus' Regierung) ohne einen Kampf
mit romischen Truppen ab : der aus Asien stam-

mende Terentius Maximus, der Nero ahnlich sah,

gewann Anhanger in Kleinasien, riickte dann zum
Euphrat vor, und obgleich seine Anhangerschaft
betrachtlich wuchs, fliichtete er, doch gewifi erst

speetaculis absolutis, Suet. 10, vgl. Dio 26) das
Sabinerlarid auf, gemutskrank (aliquanto tristior)

durch bose Vorzeichen. Schon im ersten Nacht-
quartier bekam er einen Fieberanfall. Man be-

forderte ihn in einer Sanfte weiter; ofters schkg
er die Vorhange zurtick, blicktc zum Himmel auf
und klagte, er verdiene es nicht, dafi er schon
aus dem Leben scheide; er habe keine Tat zu
bereuen bis auf eine (Suet. 10; nach Dio 26

nach einem Miiierfolg, zu dem Partherkonig Arta- 20 sprach er beim Hinscheiden ebenso ratselhaft).

banus, der, Titus abgeneigt, Ihn aufnahm und
Rustungen traf, um ihn nach Rom zu fuhren;

doch kam jener bald um (Zonar. XI 18. FHG
IV 578. Orac. SibylL IV 119ff. 137). Stent
auch dieser Kampf am Euphrat mit einer aecla-

matio imperaioria in Verbindung, so gehort er

wahrscheinlich in das J. 80 (Mtinzen des Arta-

banus vom seleuk. J. 392 = 1. Oktober 80 bis

1. Oktober 81, s. o. Bd. II S. 1296, 2, vgl.

So gelangte er nach Aquae Cutiliae. Man er-

zahlte sich wohl, Domitian habe ihn vergiftet,

oder wenigstens er habe absichtlich seinen Tod
beschleunigt , indem er ihn zar Kiihlung der
Fieberhitze in einen Behalter mit Schnee legen

lieB. Domitian begab sich nach Rom, ohne den
Tod semes Bruders abzuwarten (Dio 26. Suet.

Dom. 2). Titus starb am Fieber (Suet. 10, vgl.

Domit. 2, 3. Vict Ep. 10, 15. Euseb. chrom zum
Mommsen R. G. V 396f. Dessau Prosop. Ill 30 J. Abr. 2096; vgl. voofoag Dio 26. Zonar. XI 18;
302 nr. 60 ; fiber den Zusammenhang mit Apocal.

13 s. Jiilicher, Einleitung in das Neue Testament
245). Imp. XT' ist Titus sicher noch nach dem
1. Juli (CIL in 318 = Newton 146; Cohen
300—324 sind noch aus dem ersten Halbjahr).

Imp. XVI ist nicht bezeugt, XVII erst in der
ersten Halfte des J. 81 (s. u.).

81 (bis 13. September): pont. max. trib. pot. X
(XI vom 1. Juli an) imp. (XV. XVll) XVII
cos. VIII des. Villi p. p. censor.

a) Die consules ordinarii des Jahre s waren
L. Flavius Silva Nonius Bassus und Asinius Pol-
lio Verrucosus (die weiteren Consulate des Jahres

sind zweimonatlich , s. Asbach Bonn. Jahrb.

LXXIX 116). Auf einem Meilenstein aus Cvpern
(CIL III 6732 = Newton 148) wird Titus [eos.]

VIII des. VfHII] genannt (die Anderung in

[cos.] VlfJJ des. V[III] ist unnotig; vgl. Pick
Ztschr. f. Numism. XIII 383). Von den Impera-

vemno Vict. Caes. 10, 5, vgl. Dio. Philostr.

v. Apoll. VI 32. Herodian. IV 5, 6. Plut. de

sanitate 3. Gsell Domitien 29, 5) in demselben
Landhause, in dem auch Vespasian gestorben war
(Suet. 11. Vict. Ep. 10, 15. Hieron. zum J. Abr.

2096), am 13. September (Suet. 11) des J. 81

(Dio 26, vgl. Hieron. a. a. O.) im 42. Lebensjahr
(Hieron. a. a, O. ; 41 Jahre 8 Mori ate 15 Tage alt

nach Dio 18; im 40. Lebensjahr: Vict. Caes. 10,

40 5), 2 Jahre 2 Monate 20 Tage nach seiner Thron-

besteigung (Suet. 11. Dio 18. 26. Zonar. XI 18.

Vict. Ep. 10, 1; irrig Eutrop. VII 22, 1 menses
otto dies mginii; Joh. Antioch. FGH IV 579
ttqoz fiijaiv rf ; Vict. Caes. 10, 5 menses fere

novem). Er wurde beigesetzt im Templum gentis

Flaviae (s. o. S. 2582).

y) Titus wurde allgemein sehr betrauert (non

secus atque in donusiico luctu), ebenso in einer

spontan zusammengetretenen Senatssitzung (Suet.

torenakklamationen ist fiir die Zeit der trib. pot. X 50 11); auch mors provinciis luctui (Vict. Caes. 10, 6).
AX r^ ~V TT .-,^.,1 VT7r7 T .. J- T\^~ i _1 _ O J ^_ VIT"T \t ' T\ !i.' j_ _ j_ _-1 1_ _ * _ 1_ t -m_
die XFund XVII bezeugt. Der Anlafi der XVI.
und XVII. Akklamation ist ungewiB: sie kfinnen

noch aus dem J. SO datieren (s. o.). Eine In-

schrift mit trib. pot. X und imp. XVII berichtet
von der Wiederherstellung der von Claudius (vgl.

Bd. m S. 2830f.) vollendeten und schon von
Vespasian reparierten (s. o. S. 2651) Aquae Curtia
et Caerulea : eum a capite aquarum a solo vetu-

state dilapsa essent, nova forma reducetidas sua

Nur Domitian tat ihm keine besondere Ehre an
aufier der Konsekration (Suet. Dom. 2i. Diese

ging sehT bald vor sich (Dio LXVII 2i; immer-
hin scheint er am 1. Oktober 81 noch nicht

dirus gewesen zu sein, nach Acta Arv. (CIL VI
2060 pro salute Iuliae T(iti) impferatoris) f(ilia,e)

Augfustae)). Als divus erscheint er auf Mtinzen

Cohen 399. 402—406 (Restitutionen desTraian),

p. 468 nr. 1. 2 (Mihizen seiner Tochter Iulia);

impensa euravit (CIL VI 1258 — Newton 111). 60 auf Inschriften z. B. CIL VI 946 = Newton
vi— mi.—v •_ «.• T.r„, i^.i... 213 (Dedikation des Traian; wozu die Inschrift

gehflrte. ist unbekannt); CIL X 3830 = New-
ton 212 (aus Capua); Ehreninschrift mit Avxo-

KQaroQa Titov Kaioaga Seov Seftaozov Ovtoxaout-

vov CIG 2494 — Newton 214; die beruhmte auf

dem von Senat und Volk errichteten Titusbogen

(CIL VI 945 ^= Newton 9 — Dessau 265):

Senatus popuhaque Romamt* dito Tito divi

86

Einen Ehrenbogen im Circus Maximus errichteten
Tito . . prineipi suo Senat und Volk wahrschein-
lich in diesem Jahr (da Titus imp. XVII ge-

nannt ist) und riihmten darauf seinen Sieg iiber

Judaea (OIL VT 944 = Newton 10 = Dessau
264. Jordan-Hulsen Topogr. 13, 129; s. o.

S. 2706). Auf die Anlegung neuer StraBen auf
Cypern wahrscheinlich in diesem Jahr hezieht sich

Panly-Wfssow* VI
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Vespasiani f, Vespasiano Augusto: an ihm ist

der Triumph von 71 und die Apotheose des Titus
dargestellt (vgl. Philip pi Ahh. Sachs. Gesellsch.

d. Wiss., Phil.-hist. Kl. VI 1872 Taf. 2f.; weiteres
und Literatur bei Rich ter Topogr. 2 172. Bau-
meister Denkmaler III 1867f. Hiilsen Forum
Roman. 200ff. 211. Jordan-Hiilsen Topogr. I

3, 15f. ; iiber die Sodales Titiales s. o. S. 2591).

IV, Ubersicht iiber die Regierungs-
handlungen. a) Ein ausgefiihrtes Gesamtbild 10
der Regierung des Titus ist bei der Dfirftigkeit

der Quellen nicht moglich. Im ganzen verlief die

Regierung in dem von Vespasian betretenen Ge-
leise. Das zeigt schon die erste Regierungshand-
lung, das die von fruheren prineipes gcwahrten
Privilegien bestiitigende Edikt, das sofort Beruhi-
gung und Sicherheit verbreitcn muflte (s. J. 79 a).

Der Grundzug auch seiner Regierung ist die

Starkung des Imperium's (imperium , , . firma-
t-it . . . gens Flavia Suet. Vesp. 1). und zwar in 20
der Form des personlichen Regiments. Darum
machte er den Bruder nicht zum Mitregenten,
sondem er betrachtete ihn nur als eonsors und
successor, aber nicht als particeps imperii, tiber-

liefi ihm also nicht die tribunieia potestas und
nicht den Imperatorentitel und Namen, wes-
halb der in seinen Hoffnungen getauschte Domi-
tianus zuerst daran dachte, durch Gewinnung
der Soldaten Macht zu erlangen (Suet. Dom. 2).

Die Anderung in der Regierung gegen frtiher 30
bezieht sich mehr auf die Regiemngsmethode, in-

soweit sie das Benehmen des Princeps betrifft.

Das Uberraschende fur seine Zeitgenossen war,

dafi Titus, anders als er es wahrend seiner Mit-
regentschaft getan, sich keine Ubergriffe erlaubte,

sondern besonnen und milde, mehr mit ruhigem
Gewahrenlassen als mit hastiger Scharfe verfuhr

(vgl. J. 79 a). Zu Beratem und Vertrauten
wahlte er sich ernste und tiichtige Manner (Suet.

7). So war ein gutes Verhaltnis mit dem Senat 40
geschaffen (vgl. Suet. 11), aus dessen Rcihen
wahrend der Regierung keiner hingerichtet wurde,
wie Titus auch versprochen hatte (Dio 18. 19.

Suet. 9). Dabei kamen mehrfach Verschworungen
gegen ihn vor (Dio 18) , so von zwei Patriziern

;

sie hatten schon gestanden und warcn vom Senat
zum Tod verurteilt worden, doch Titus begnadigte
sie und machte sie durch geringschatzige Uber-
legenheit verlegen (Suet. 9f. Vict. Caes. 10, 3;
Ep. 10, 10). Anklagen wegen Majestlitsbeleidigung 50
liefi er nicht anbringen (Dio 19). Angeber duldete
er nicht und verfuhr mit Harte gegen sie: er

liefi sie Cffentlich auspeitschen ; 'dann verkaufte
er sie als Sklaven oder verbannte sie auf rauhe
Inseln (Suet. 8. Dio 19. Martial. Spect. 4 b. Plin.

pan. 35).

/?) Als erne Rttcksichtnahme auf den Senat muB
man es auch betrachten, dafi er fur das J. 81
auf das ordentliche Consulat verzichtete; die Dauer
der Consulate betrug, mindestens in diesem Jahr, 60
nur je zwei Mbnate (vgl. Chambalu mag. Flav.

15. Asbach Bonn. Jahrb. LXXIX 134). Von
neuen Beamten werden die curatores restituen-

dae Gampaniae erwahnt; zur LeLtung fur die

frofien Umbauten Boras bestellte er Kitter (s.

eim J. 80 £. 6).

y) Volkstflmlich war seine Regierung durch
seine Milde(er liefiaberhaupt niema'ndenhlnrichten,

Suet. 9) und seine Sorge fur das Volk nach den
grofien Ungliicksschlagen : er traf viele Einrich-

tungen, um die Sicherheit und das Gltick des

Volkes zu heben (Dio 19; vgl. J. 79/. 80 y. <5. e).

d) In Rom wurde ihm durch den grofien Brand
Gelegenheit zu umfassender Betatigung geboten:
er baute das Capitol und viele Staatsgebaude
wieder auf odcr baute an ihnen ; die Thermen liefi

cr besonders schnell bauen (s. J. 80 /?. cS. e). Aufier-

dem erbauten die negotiators frumentarii ex
auetoritate impferatoris) ihren Schutzgottheiten

einen Tempel, dessen Platz per Flavium Sabi-

num, operum publicorum euratorem angewiesen
war (CIL VI 814 = Newton 93; vgl. Hiilsen-
Jordan Topogr. I 3, 173; s. oben -Bd. IV
S. 1788), Ferner traf er Vorkehrungen gegen
die Seuche (s. J. 80 y). Aufierdem nahm er

eine grofie Reparatur der Aqua Marcia vor (s.

J. 79 S). In Italien erfreute sich das vom Vesuv-
auabruch heimgesuchte Campanien seiner beson-

deren Fiirsorge: er half durch Organisation der

Herstellung, aber auch fmanziell, um die Gemein-
den zu entlasten: zu ihren Gunsten liefi er die

Giiter der ohne Leibeserben Umgekommenen ein-

ziehen (s. J. 805). Er ubernahm auch in Neapel
munizlpale Ehrenamter : er war dreimal Agonothet
und Gymnasiarch, vielleicht auch Demarch (CIL
X 1481 = IG XIV 729; vgl. Li eb en am Stadte-

verwaltung 261f.). Uber die nicht assignierten

Landschnitzel in den Kolonien verfiigte er eben-

so wie Vespasian (s. o. S. 2686. Hygin. de gener.

contr. 133. Frontin. de contr. agr. 54).

s) Von Strafienbauten in Italien ist die Fort-

setzung des noch unter Vespasian begonnenen
Bauens an der Via Flavia, der wichtigen Strafie

von Triest nach Pola, und Bautatigkeit an der

Via Aurelia, wo sie von Rom nach der Poebene
durch Etrurien fiihrt (s. J. 79 «), und an der Via

Flaminia im Picenischen (s. J. 80 f) bezeugt.

C) Dafi die Regierung des Titus etwas fiir die

Provinzen leistete, liifit sich aus ihrer Trauer ura

seinen Tod schliefien (Vict. Caes. 10, 6) , ferner

aus Ehrungen, wie sie aus Laodicea in Phrygien,

Perinth in Thrakien (s. J. 79??), Smyrna in Ly-

dien und Aperlai in Lykien (s. J. 80 £) bezeugt

sind. Das Amt eines Archon bekleidete Titus

in Delphi (Bull. hell. XVIII 96). Die von Vespa-

sian begrundete Kolonie Caesarea in Palastina

(s. o. S. 2684) erklarte er fiir immun in bezug auf

die Bodenabgaben (Dig. XV 8, 7, vgl. Korne-
man n o. Bd. IV S. 579); auch der Titularkolonie

Aventicum (Avenches), die Vespasian begriindet

hatte (s. o. S. 2663), wandte er seine Gunst zu

(Fredegar Chron. II 36; daneben stent die sonst

nirgends bezeugte Nachricht: Titus universam
Galliam [Gallieam codd.] eircutvit). Eine Epi-

stula an die Lakedaimonier s. u. S. 2725. Ferner
sind einige Strafienbauten der Regieruag bekannt

:

in Cypern, Numidien, in grCfierem Umfange in

den asiatischen und spanischen Gebieten (s. J. 79 s.

80 1. 81a).

/?) Die kriegerischen Ereignisse waren wabrend
der kurzen Regiermig nicht zahlreich. Auf einer

Inschrift aus der Tarraconensis wird der Angnstns
als conservator Pacts Augfustae) gefeiert (CIL II

3732 = Newton 201). Doch wurden immerhin
drei Imperatorbegrufiungen (XV—X VII) von Titus

angenommen, von denen die erste sicher auf
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Agricolae Kampfe' und Gebietserweiternngen in

Britannien geht {s. J. 79^).
An der Ostgrenze trat ein falscher Hero auf

(s. J. 80 1)). Sonst batten die Legionen, wie es

scheint, Ruhe. Eine von Titus erlassene lex de
nivitate et conubio vom 13. Juni 80 und eine am
Geburtstag des Titus , also wahrscheinlich von
ihm ausgestellte lex de conubio, die auch Ab-
gabenfreiheit gewahrt, s. beim J. 79 £. 80 rj.

d) Im Gebiet des Rechtswesens befestigte Titus 10
von vornherein das Sicherheitsgefiihl durch das
Edikt beim Regierungsantritt, durch das en bloc

die von fruheren Herrschern gewiihiten Privilegien

bestatigt wurden (Suet. 8. Dio 19. Aurel. Caes.

10, 2). Viele Verordnungen hatten den Zweck,
das Dasein angenehmer zu gestalten (Dio 19).

Hohe Achtung zeigte er vor dem Eigentumsrecht
(Suet. 7). Nach dem Ungluck von 79 in Cam-
panien suchte er die geschadigten Gemeinden zu

entlasten (s. J. 80 3). Er erliefi auch eine Ver-20
fiigung iiber die Streitigkeiten in Fideikommiss-
angelegenheiten, bei denen er den einen der beiden
von Claudius eingesetzten praetores fwleicommis-
sarii abschaffte (Dig. I % % 32, vgl. Mom ra sen
St.-R. II 103. Liebenam Stiidteverwaltung 181,

5). Den Soldaten gestattete er, wie es schon
Caesar getan, liberam testaniewti factionem (Dig.

XXIX 1, 1). Gegen das Unwesen der Delatoren
ging er streng vor; um ihm fiir kiinftige Zeiten

vorzubeugen, erliefi er mehrere gesetzliche Be- 30
stimmungen, darunter die, dafi wegen derselben

Sache nicht auf Grund mehrerer Gesetze geklagt

werden kSnne; ferner, dafi der status eines Ver-
storbenen nicht mehr bestritten werden durfe

<Suet. 8. Cod. VII 21, 4). Ferner erliefi Titus,

wie schon Vespasian, eine epistula an die Lake-
daimonier (und Achaier?) fiber die Stellung frei-

geborener, ausgesetzter und dann als Sklaven auf-

gewachsener Kinder (Plin. ep. ad Trai. 65, 3).

() In der Finanzwirtschaft scheint Titus nicht 40
der Art des Vaters nachgefolgt zu sein. Zwar
wird ihm einmal Genauigkeit in Geldsachen nach-

gesagt (Zonar. XI 18), doch scheint das Gegen

-

teil wahrend seiner Regierung geherrscht zuhaben.
Er nahm von niemand etwas (me coneessas qui-

deni et solitas cottationes recepit Suet. 7), auch
nicht zum Aufbau der Yerbrannten grofien Ge-
baude, verzichtete zu Gunsten der heimgesuchten
campanischen Gemeinden auf die sonst dem Fiskus
zufliefiende Hinterlassenschaft der ohne Erben 50
dort Verstorbenen (Suet. 8. Dio 24). Aber er

gab in mafjloser Verschwendung fur Feste und
Spiel e aus, Wie er sorglos war und zuviel ver-

sprach (Suet. 8), so verschwendete er, ohne neue
Einnahmequellen zu offnen (Herzog II 300).

Zum Gesamturteil iiber seine Regierung vgl.

unten S. 2729.

V. Charakter. a) Aufieres. Schon als Knabe
glanzte Titus durch corporis dotes, die sich mit
seinem Alter steigerten {decor oris cum quadam 60
maiestate Tac. hist. LI 1; forma egregia et cui
non minus auetoritatis itiesset quam gratiae,

praecipuum robur, quamquam neque procera
statura et venire paulo proieetiore Suet. 3). Von
kOrperlicben Eigenschaften wird ihm noch Ge-
lebrigteit nnd Geschicklichkeit im Fechten und
Beiten nachgerObmt (Suet. 3) ; er trat wahrend der

Mitregentachaft einmal Offentlich in einem Scbein-

kampf ala Feebter auf (Dio 15). Die Mftnzen
zeigen seinen Kopf dem des Vespasian durchaus
abnlicb (vgl o. S. 2691) , nur sind die Formen,

besonders Wangen, Mund und Einn, bei Titus
jugendlich voller und weicber. Der Gesichtsaus-

druck ist dementsprecbend "milder. Das Haar er-

scheint dem des Vaters gegenuber tlppiger und
in grOfiere Lockenbttschel geteilt (Abb. Cohen
I p. 422. 438f. 445. 448. 455. 461. Bernoulli
Rom. Ikonographie II 2 Taf. II 1—4. Hunte-
rian-Collection pi. LXXXVI 3. 5). Auf Grand
der Ahnlichkeit mit den Miinzen hat man eine
Reihe Bildnisse (vgl. Suet. 4) mit verschiedener
Sicherheit als Darstellungen des Titus ermittelt,

die nieist bei Bernoulli a. a. O. 32ff. aufge-
zahlt sind, darunter eine Togastatue im Vatikan,
ein Kolossalkopf in Neapel, realistisch aufgefafit,

aufgedunsen und schwammig, eine Bronzebiiste
im Louvre, idealisiert, verjiingt (Bernoulli
Taf. XII. VIII. XI. Duruy II 133. 140. Helbig
Fuhrer I 11. II 9). Die gemeinsamen Merkmafe
sind: eine niedrige, fast kugelfSrmige Kopfform
mit flachem Scheitel und krausgelocktes , die
Stirn winkelig begrenzendes Haar. Zwei mar-
kierte, in der Mitte etwas herabgezogene Hori-
zontalfurchen auf der Stirn, die Brauen an der
Nasenwurzel ab- und einwartsgesenkt, so dafi im
Profil ein merklicher Ernschnitt zwischen Stirn
und Nase besteht. Die Augen klein, die Nase
gebogen, die Nasenlippe sehr kurz, die Formen
des Untergesichts voll, der Hals dick, der Aus-
druck mild: dem ganzen Typus nach der echte
Sohn seines Vaters (Bernoulli 37).

bl Fahigkeiten. Der Charakter des Titus
bietet schwierige Probleme, die sich aber ver-

ringern, wenn man, soweit das Material es mog-
Uch macht, seine innere Entwicklung beriicksich-

tigt. Die gewifi ausgezeichnete Hoferziehung
neben Britannicus entwickelte die geistigen Vor-
ziige des Knaben. Er erweist sich als glanzend
begabt, und zwar, wie es scheint, besonders rezep-

tiv begabt: ein hervorragendes Gedachtnis, Ge
lehrigkeit fQr alle Kunste des Kriegs und Friedens,

Geschicklichkeit im Fechten und Reiten wie in
der lateinischen und griechischen Beredsamkeit
und DLchtkunst, musikalische Anlage und Aus-
iibung des Gesangs und Spiels auf der Harfe : das
alles zeigt nicht nur einen vielseitig begabten
und geweckten Geist, sondern auch einen viel-

gewandten. Fur diese geistige Gewandtheit und
einen schnellen GedankenzufluB ist seine Fahig-
keit, aus dem Stegreif zu sprechen und zu dichten,

besonders bezeichnend, ebenso das Wettschreiben
mit stenographischen Noten und nicht zuletzt die

Fahigkeit und Lust, fremde Handschriften im
Scherz nachzuahmen, so dafi er sagte, er hatte

den grofiten Betriiger abgeben konnen (Suet. 3;
vgl. Plin. n. h. praef. 5. II 89. Eutrop. VTI 21).

Einen grofien Unterschied gegenuber der geistigen

Art seines Vaters zeigen die bei Dio una Sueton

tiberlieferten Ausspriiche aus der Regienmgszeit.

Vespasian zeigt den trockenen Witz des prakti-

schen und illusionslosen Mannes vom Lande: Titus

weist, vielleicht eine Folge der Hoferziehung,

Neigung zu philosopbischer moralisierender Befle-

xion auf; seine Dicta nnd langatmiger (vgL Dio
18. 19. Suet. 8ff.). VielUioht hiogt damit zu-

sammen, dafi er sich von Apollonius von Tyana
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angezogen ffihlte (a. o. S. 2705) und den Philo-

sophen Musonius Rufus axis der Verbannung zu-

ruckberief (Hieron. zum J. Abr. 2095 = 79/80f.,

Tgl. Dessau Prosop. Ill 393 nr. 549).

c) Lebensfiihrung. Der intellektuellen Gewandt-

heit des Titus entspricht seine Leichtigkeit im

Verkehr. Et wird geschildert als gesprachig,

liebenswurdig ,
gewinnend, ja im Verkehr be-

zaubernd, den Diensteifer anregend {Tac. hist. V

Mit dem Antritt der Regierung erscbien err

in dem man schon eihen zweiten Neio vermutet

batte, gegen Erwarten wie verwandelt. Dafi er

sich. dem Senat freundlich gegenuberstellte und

sich gegen die Senatoren keine trbergriffe mehr

erlaubte, kann auf die Gescbichtschreibung ab-

gefarbt haben, die den Gegensatz so schroff her-

voTbebt. Aber in der Hauptsacbe liegt die Er-

klarung nahe, daB durch das Ereignis der Thron-
zauberntt. den JJienstener anregenu y

± ac m»i. t »"»'^g »«—
,
™«,,~~- rr D , "_

\ alalia Suet. 3; vgl. natnra7 atque arte com- 10 besteigung sein Charakter ruhiger und ausge-
i ,oraw» „..,.' J. m -Mr^n*** vntvrih*** T«, *1ichener wurde; das gesteigerte Verantwortlich-
positus adlicimdis etiam Muckmi tnoribus Tac.

hist, II o). Dabei hatte er aber zuviel inneren

Halt, urn spielend zu verflattern: die auctoritas

und maiestas hot ein Gegengewicht (auctoritas

Suet. 3; decor oris cum quadam maiestate Tac.

hist. IE 1, vgl. mcorrupto duels lionore ebd. VI).

In seiner militarischen Tatigkeit waren ihm Hin-

gabe und Besonnenheit eigen (summa industrial

nee minore modestiae fama Suet. 4 ;
privatis . .

.

glichener warde; das gesteigerte Verantwortlich-

keitsgefiibl wird schon von Dio als Grund ver-

mutet und durch ein Wort des Titas belegt (Dio

18). Deshalb die Abkehr von Berenike und seinen

Lieblingen und deT Uppigkeit der Tafel und die-

Wahl tiichtiger Manner als Umgang (die er ubri-

gens auch fruher geschatzt haben wird, sicher

den Plinius, vgl. n. h. praef. 3). Das scharfe>

und entschiedene Handeln legte er ab; der Be-
nee minore moaesime jama out*. *

;
yiww** • -»- ~~w~"— -- o -

rebus militia elarm;promptuminarmi* se osten-20sitz des Impermms hatte ihn gegen (heVw-
reous wtwwtMi pkw™ j

/wv«^«™« ^»«r „.,.., ™-

<fefot fin Judaea als Befehlshaber] Tac. hist. V 1.

Joseph, bell. Ill 300ff. IV lOff. V 52ff. 258. 339).

In mehreren Beziebungen bemerkt man in den

verschiedenen Zeiten ein Schwanken in Titus
1

Art,

so in seiner Gesinnung und seinem Verhalten

gegen seine Mitmenschen. Anhanglichkeit bewies

er seinem Jugendgespielen Britannicus ; er setzte

ihm spater ein goldenes Standbild auf dem Pala-

tium und ein Keiterbild aus Elfenbein ,
das er

schworer mit uberlegener Geringscbatzung erfullt

(s. o. S. 2723). Man wird auch annehmen diirfen,

daB die grofien Katastrophen im ersten Jahr seiner

Regierung einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht

haben. Seine Milde zeigte er jetzt in einem sozial

aumutenden Empflnden fur das Volk und in dem

Bestreben zu helfen, aber er ubertrieb; von nie-

manden nahm er etwas, spendete aber stets frei-

gebig ; niemanden lieB er ohne Hofmung von sick
tram und em Keitermia aus jLiiejiueiu

,
uas ci s^g) .-——- : , * Vr n -p-+^„ na ft^ fttefictan Auf,ng in. Circus eiweihte^uet. 30 geher, ,.™»r.terte d« Voft » ftta. B£

2). Die Milde ist eine ChaTaktereigensehaft, die

wahrend der Mitregentschaft verschwunden er-

scheint und dann ein hervorstechender Zug des

Princeps wurde. Weichheit zeigt sein Verhaltnis

zu Vespasian, sein Benehmen bei dessen Vcr-

wundung vor Jotapata (s. o. S. 2698), der Ruck-

kehr nach Italien (», pater, veni Suet. 5);

das Mitleid, die ngtfoztjg , und der Wille zur

Schonung wahrend des Jtidischen Kriegs, die

er mehr verspreche, als er halten kOnne, hielten

ihm seine domestici zuweilen vor. Ein Tag ohne-

Wohltat gait ihm als verloren (Suet. 8. Vict. Ep.

10, 9. Zonar. XI 18). Urn sich popular zu machen r

badete er auch manchmal mit dem Volke in seinen

Thermen und intcressierte sich fur die Circus-

parteiungen (Suet. 8; er wohnte librigens in

einem Teil der domus aurea, Plin. n. h. XXXVI
37, vgl. Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 274, 51).

Schonung wanrena aes juaiscnen ^ri^gs, uie oi, -**. •»*"» ""*"" ,5^ T/ 11r L^i
Josephusihmnacbruhmt (

brauchendnrchausiiicht40 0ffenbar hegte er den Wunsch das Volk dmcb
josepnusimiin^ -^^^ , T1 ^ten einen Taumel von Schenkungen, Festlichkeitenunl
stets ftir Rhetorik des Schriftstellers zu gelten

(z. B. bell. I 10. 27. IV 118, V 128f. roTg ti

uaytuoi? IhoxEi to tpddv&Qcoxov [des Titus]

L&W, V 335, vgl. VI 324. V 419. VI 356.

383); das beweisen die auch berichteten Harten

(z. B. bell. V 450. VI 155). Und doch kam er

in den Euf der Grausamkeit durch seine Tatig-

keit als Praefectus praetorio (s. o. S. 2716), wo-

bei er hastig und scharf vorging , wohl aus Be-

einen Tanmel von Schenkungen, Festlichkeiten una

Spielen iiber dio Katastrophen hinwegzutanschen.

Die ausdriicklich von ihm betonte Anpassung art

den Geschmack des Volkes hat etwas Schwach-

Hches an sich. Auch gegen Domitian zeigte er

grofie Milde und Nachsicht. Schon bei Vespasian

trat er fur ihn ein (Tac. hist. IV 52). Als Titus

Princeps wurde, dachte Domitian daran, das Heer

gegen den Bruder aufzumegeln, warf ihm vor,
bei er hastig und scharf vorging, wohl aus Be- gegen aen uruaer auizuwwgeiu, ««. — —

^

LrgnLumd!nBestanddesImperiumS derFlavier.50das Testament des Vespasian, das ihn zum Mit-
borgnibamuc

„• v^„„ n i, A an v^nrf TA^fiTiteTi bestimmt habe, unterschlagen zn haben T

In derselben Zeit zog er sich auch den Vorwurf

der Habgier zu, da er in cognitionibus pairis

Geschenke annehme (Suet. 7. Vict. Ep. 10, 3).

Bis zu seiner Thronbesteigung genoB Titus

sein Leben grundlich (laetam voluptatibus adu-

Uscentiam egit sagt Tacitus hist. II 2 milde).

Er feierte uppige nachtliche Gel^e mit Heder-

licher Gesellschaft, hielt Lustknaben und Ver-

sebnittene in seiner Nahe (Suet. 7). Zu seinen

regenten bestimmt habe, unterschlagen zu haben T

und bedrohte sein Leben; doch Titus schritt nicbt.

gegen ihn ein, sondern blieb gleichmaBig freund-

lich gegen ihn und warb sogar unter Tranen am
seine brtiderliche Liebe (Suet. 9 ; Dom. 2. Dio 26.

Vict. Ep. 10, 11).
k

Es ist bei all diesen Handlungen wool mOg-

lich, daB der rezeptiv veranlagte und geistig ge-

wandte Titus eine Schauspielernatur war, die sich.

^&-fi3^«.^ *i«£5 t=»s?«SLJ3aaL£:
7) Das Verhaltnis zu Berenike bracbte ihn in

den Geruch der libido, erregte aber wohl mehr aus

nationalen Grunden AnstoB, da man fQrchtete,

daB er die vielgeliebte jndische Prinzessin einst

zur Augusta machen werde. Mftn sagte ihm so-

gar intime Beriehungen in Domitians GetnahUn

Domitia nach, die dieses allerfSngs eidlich be-

stritten haben soil (Suet. 10).

Muhen in verschiedene PersOnlichkertsmasken

stecken konnte und sich darin wohl ffihlte; aber

ihn darum fur einen Heuchler zu erklaren, .daftr

fehlt in den Quellen jeder Anhalt ZwerfeUo*

true er schon langer eine Kranklieit nut sich

hemm (Pint, de aanit. 3. Malach. Chron.JO-
p. 262 Bonn.; vgl Mobius Ken* Jahrfc VI 1903^

477ff., vgl. 736, wo aus dem Tataand, Gitttn.
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£6 0, die Behauptung des EabbL Pinchas ,
eines

2eitienossen des Titus, wiedergegeben ist, wo-

nach bei der Sezierung seines Kopfes ein grofies

Gewachs gefunden wurde; die Nachricht ist

lei dem Schweigen Suefcons unglaubhaft). Sein

Mufig erwahntes Weinen, namentlich am letzten

TTa^e der groBen Spiele angesichts des ganzen

Volks (Suet. 9f. Dio 26. Vict. Ep. 10, 11), seine

Melancholie vor seinem Tode (Suet. 10) weisen

auf eine Getntltskrankheit bin.

d) Seine Personlichkeit.als Herrscher. Anders

Als sein Vater war Titus in der Hofluft groB

^eworden. Es ist wahrseheinlich, daB er schon

<Lamals mit dem Gedanken an den Thron gespielt

hat (vgl. Suet. 2), und dafi er, als sich die Ge-

legenheit bot, schneller als der schwerfalligere,

auf dem Land grofigewordene Vespasian nach dem

Imperium Neigung empfand (vgl. o. S. 2699f ) ;
sein

vielseitiffer und gewandter Geist war quantae-

8. 208£ nr. 595-602; S. 2Hf. nr. 622-626;

S. 221 nr. 649—652) trad Nicopolis (Pick a.

a. O. S.S70ff.M. 1332-1339; S. 409ff. nr 1564

—1585; S.428ff. nr. 1660-1678. Numism. Ztoehr.

1903 S. 217 nr. 54) Legat von Moesia mfenor

gegen Ende der Regierung. des Septimius Se-

verus, nach der Erhebung Getas zum Augustus

(290 n. Chr.).
.

213) Flfavius) Ulpfius) A *«s, erschemt

10 auf einer aus Traiana Augusta (Eski-Zagbra) m
Thracien stammenden Inschrift (Bull. hell. VI

183 nr. 5^ besser Cagnat IGR 1760) als Le-

gatus Augusti pro praetore von Thracien. Die

Inschrift war an einer Statue angebracht, welche

Rat und Volk von Traiana einem Kaiserpaare,

dessen Namen nicht mehr erhalten sind, errich-

teten; der noch vorhandene Titel der Kaiserin,

dioxoiva xi\z oixovfievrjs , lafit es geraten er-

scheinen, die Inschrift und sonach den in lhr
vielseitiger und gewanaier wim wiu. '/^T* fl

w T 7 I
—

• Vd T^rit r. Phr ?n «pt/en
turnout.

* fortune* oavax (Tac. hist. II 1). Beim 20 genannten Legaten ins 3. Jhdt. n. Ohr. zu setzen.

<™mw Tormnw oap * y . \ f h ^ kSnnte in diesem Falle an Funa Sabima
Antritt seiner Regierung fafite er seine Aufgabe

gewifi ernst auf (s. o. J. 79 a und S. 2728). Nach

dem Urteil seiner Zeit war seine Regierung msge-

samt eine gute, wahrend seine Mitregentschaft

Tadel und HaB erregt hatte (Suet. 1). Man meinte,

-er habe Vespasian ubertroffen (Vict. Caes. 10, 8);

sein Tod sei ein Verlust fur die Menschen ge-

wesen (Suet. 10); die allgemeine Trauer urn ihn

(s. beim J. 81 y) entspricht diesem Empfinden.

Man konnte in diesem Falle an Funa Sabima

Tranquillina, die Gemahlin Gordians III., denken,

der in einer am selben Orte gefundenen Inschrift

(Bull. hell. a. a. O. nr. 6. Cagnat IGR I 756)

bewoTrjg rijg oixovpevrjg genannt wird. Fur de-

GTioiva rf}$ olxov/utvrjg vgl. noch die allerdings

aus weit spaterer Zeit — sie bezieht sich aut die

Gattin des Theodosius I. — stammende Inschrift

Revue des et. gr. XIX 110. [Goldfinger.]

214) T FL. Umbrius Antistius Saturnmus
Dabei hob man seine milde, der Schroffheitab- 30 -«/ *• ""7m-.; Hmbrius
eeneigte Art und seine liberalitas hervor Vict. Fortunatianus (CIL Vm 61) a. Umbrius.

Ep. 10, 3), die wohl das Urteil des Volks be- 215) Flavins Vopiscus s. Scriptores histo-

stochen haben. Geblendet von dieser Artnannte

man ihn amor et delieiae generis humani (Suet.

1. Vict. Caes. 10, 6; Epit 10, 6. 16). Doch

man empfand auch, daB die Kiirze seiner Regie-

rungszeit noch keinen sichern SchluB auf seine

Herrscherfahigkeiten erlaubte (vgl. imperii bre-

mtate felisa Anson, de XII Caes. 11) : man verglich

riae Augustae.
216) Flavius Ursus. An ihn, einen tuvenem

candidissimum et sine iactura desidiae doctis-

simum (Stat. silv. II prooem.), richtet Statius II

6 (um das J. 90 n. Chr. verfaBt, Friedlander

*S.-G III 6 477—479. Schanz Gesch. d. r6m.

Lit II 22, 141), um ihn in seinem Schmerz iiber

-«-_: u™*w u„i^ *3V,r r,^ maii h*i Titus tmsten. Er ruhmt dann seme Tatigkeit als ^e-
Eegierung bewahrt habe, wahrend man bei Titus

nicht entscheiden konne, ob er evrvxia itUfovi %

£eezjj ixQfaaro (Dio 18), ob ingenium, ars oder

fortuna ihm die allgemeine Zuneigung gewonnen

habe (Suet. 1). Das abgerechnet, lautete auch

bei seiner wie seines Vaters Regierung die Bilanz:

rei publieae mquaquam paeniienda (Suet. Vesp.

IV [Weynand.]

208) T. Flavdus) Victor, [a(gen$)l vetoes)
i * * J T)_* A ..i « rr "D*"l t\n /\r\i n iTiTHMrtTl f£>T J

trosten. Er ruhmt darin seine Tatigkeit als Ge-

richtsredner (v. 95) und erwahnt seine reichen

Besitzungen am Fufie des Vesuv, beiPollentia

(in Ligurien), in Lucanien, am rechten Tiberufer,

auch °aufier Italien in Kreta und Kyrene u. a.

(v. 60—68). DaB F. damals noch kein Staats-

amt bekleidet hatte, kflnnte man aus dem Still-

schweigen des Statius schlieBen. Die Vermutung,

daB er mit dem Flavischen Kaiserhanse verwandt

'^ .*,.*. ..! .._/•„-„! /-„^„..„j^i iiJA-«#Wy.VeJ nnnsiil wurde. lafit sich nicht erwei& en. vgl-
praefe(ctus) legfwnisj (secundae) Adfiutricis)

,

CIL III 3426 (Aquincum) ; die Oberlieferung dieser

Inschrift ist mangelhaft und auch die Erganzung

und Auflosung nicht ganz sicher. [Stein.]

209) T. Fl(avius) Vietorinus Philippianus,

cflarissimits) i(uvenis), Tribun der Legio V Ma-

cedonica, Sohn des T. Flavius Secundus Philip-

pianus (s. Nr. 175), CIL XIII 1673. [Goldfinger.]

210) Fl[aviu]s V[i]talinus, Epistrateg der The-

Consul wurde, lafit sich nicht erweisen. Vgl.

Friedlander S.-G. III^ 485. [Stein.]

217) Flavia, vornehme und sittenlose Matrone,

erwahnt 702 = 52 (Val. Max. IX 1 , 8). [Munzer.]

218) Flavia, die Gemahlin des Senators r.

Paquius Scaeva in der Zeit des Augustus, Toch-

ter des C. (Flavius) Consus (Nr. 68) und der

(Flavia?) Sinna, CIL IX 2846 (ihr (^rabmal in

Histonium). 2845 (Grabmal ihres l^tten an der-

210) Fl[aviu]s V[i]talmus, JKpistrateg der 1 ne- a sroniui.ii. ^^'""-"ITjTr. j. famaia\

zur Memnonssaule , am 4. Pachon (= 29. April)

•eines nicht mehr bestimmbaren Jahres, CIG III

4753, add. p. 1205. [Stein.]

211) M. Flavius Vitellius Selencus, Consul

des J. 221 n. Chr., s. Vitellius.

812) Fl(avius) Ulpianus. Naeh Ausweis von

Munien aus Marctanopolis ffick Die antik. Manz.

von Dae. und Hoes. IIS. 204£ nr. 578—584;

Die Verwandtschaftsverbaltnisse sind aus der

Stammtafel bei Nr. 68 ersichtlicfcu

219) (Flavia), Tochter des Flavins Sabinus

und der Vespasia Polla, Schwerterdes sp&teren

Kaisers Vespasian, vor ihm £*™V™ Tor^^
Vater im «*«,"«& wmS^V-S^VA*n «;• v*rL 1 (der Aoioriw» bei suet. vesp. 5
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CIL VI 412* und add. p. 49* irrtumlich von deT
Tochter Vespasians gebraucht).

220) (Flavia) , Tochter der Flavia Domitilla
(Nr. 227) und des Consuls im J, 95, Flavius
Clemens, OIL VI 948; vgl. 31212. [Stein.]

221)FlabiaAlexandria, e(larissima) f(emina),
CIL VI 31991 (= 1420); wie das Monogramm
Christi in der Inschrift beweist, Christin; 4. oder

Natftrlich kann sie, wenn sie nicht konsekrierfc

wurde, wohl auch nicht den Augustatitel hinter-
her erhalten hahen, und es wird daher auch CIL.
VI 31 287 nicht auf sie, sondern auf ihre Tochter
zu heziehen und demnach zu erganzen sein [divja-
Domitil[la AJugfustaJ, [imp,] Caesafris Vespja-
siani A[ug(mti) f(Uiaj], Ihrem Andenken sind
die unter Titus gepragten Munzen mit der Legend©

5. Jhdt, Ob sie derselben Familie angehorte wie memoriae Domitillae gewidmet, Eckhel VI
Flavia Ti. fil. Alexandra Atticilla, Gattin des 10 346 (der sie unrichtig auf die Tochter bezieht);
L. Dellius Rufus Artorianus (CIL III 169 Bery- = Cohen 12 42 7f.

tus, vgl. de Rossi zu VI 31991), ist ganz un-
sicher; jedenfalls lebte die letztere weit fruher.

222) Flavia Annia Apelliana, fj nQaxioxri (dem-
nach wohl von Senatorenrang), vielleicht die Toch-
ter des Fl. Apellas, mit dem zusammen sie in
einer genealogischen Inschrift aus Ephesus ge-
nannt wird (Benndorf Forsch. in Eph. I 211,
vgl. Osterr. Jahresh. X 1907 S. 282ff. und o. Nr, 31).

226) Flavia Domitilla, die Tochter des spate-
ren Kaisers Vespasian und der Flavia Domitilla
Nr. 225. Sie war die einzige Tochter aus-

dieser Ehe und starb geradeso wie ihre Mutter
noch vor der Thronbesteigung Vespasians (also-

vor dem 1. Juli 69 n. Chr.), Suet Vesp. 3 (vgL
die gefalschte Inschrift CIL VI 412* und add.

p. 49* mit Suet. Vesp. 5). Eine dunkle Reminiszenz;
223) Flavia Appia (Anyta), ag^ie^ta 'Aolag, 20 an sie oder an ihre Mutter diirfte die Erwahnung

prjTTjQ nal adeXtpr} xai {lappr} GvvxltjTixcQV, (piH-
xarQis, dvydtrjQ rfjg TtoXscog xat <&l. 'A&rjvayoQOv
(Nr. 47), Grattin des M. Ulpius Carminius Claudia-
nus (o. Bd. Ill S. 1596; ebd. vgl. iiber ihre

Kinder und Enkel). CIG II 2782 Aphrodisias.

224) Fl. Demetria Flac(c)illa, wraw^, ge-
nannt in der Grabschrift ihres ^Qay/^arEvt^ und
seiner Familie in Teos (CIG 3104). Flavia
Claudia Demetria Aeliana hieB die Schwester

der Domitilla sein, von der sowie von Domitian
der Usurpator Domitianus im 3. Jhdt. angeblich
seinen Ursprung ableiten wollte, Hist, aug, tyr.

trig. 12, 14. Ihre Tochter fuhrte denselben Namen
(s. Nr. 227); ihren Gemahl kennen wir nicht y

daB er auch Flavius geheifien habe, ist aus dem
Gentile der Tochter nicht mit Sicherheit zu er-

schliefien , denn diese kann ihren Namen auch
von der Kaiserfamilie erhalten haben, Dessau

des T. Flavius^ Clitosthenes Iuliamis aus Thera 30 Prosop. imp. Rom. II 81, 279.
(IG XII 3, 325. 326; s. o. Nr. 66). Einer weit Als Schwester Domitians wird sie erwahnt
spateren Zeit gehort Aelia Flavia Flaccilla, die
Gattin des Kaisers Theodosius I., an (vgl. zuletzt

Rev. d. & gr. XIX 1906, 110). [Groag.]

225) Flavia Domitilla, die Gemahlin des
spateren Kaisers Vespasian. Sie war die Tochter
des Flavius Liberalis (Nr. 115) aus Ferentum in

Etrurien und wurde die Geliebte des ro'mischen
Hitters Statilius Capella aus Sabrata. Sie gait als

(ohne genannt zu sein) bei Quintil. inst. or. IV
pr. 2 und Stat. silv. 1 1, 98. Statius fuhrt sie, aber
nicht die Mutter Domitians, unter den divinisier-

ten Mitgliedern des Flavischen Kaiserhauses an.

Daher sind auf sie zu beziehen die Silber- undt

Goldmunzen der diva Domitilla Aug., aus denen?

sich auch ergibt, dafi sie noch nach ihrem Tod,
bei Gelegenheit ihrer Konsekration , den Titel

Zagehorlge des latinischen Rechts, und erst nach 40 Augusta erhielt, Eckhel VI 345 = Cohen 1

2

einem FreiheitsprozeB, wobei ihr Vater als ad- '""* "--> ^ > «.. ^ , , ,
m

sertor in libertatem auftrat (vgl. Bd. I S. 423),
wurde ihr das romische Biirgerrecht zuerkannt.
Dann wurde sie die Gattin des T. Flavins Vespa-
sianus und starb, noch ehe dieser Kaiser wurde,
also vor dem 1. Juli 69 n. Chr. Sie gebar ihm
drei Kinder; ihre gleichnamige Tochter starb gleich-

falls vor der Thronbesteigung Vespasians, die
beiden Sohne sind die Nachfolger Vespasians ge-

426f. Die alexandrinischen Munzen (Eckhel VI
348; vgl. Mionnet VI 85) mit der Legende-
Aofiirikla os^aoxrj und <Plaovia AofxixtXXa sind

kaum echt. Nicht, wie Eckhel glaubt, fur sie,

sondern zur Erinnerung an ihre Mutter gepragt
sind die Munzen des Titus mit deT Umschrift
memoriae Domitillae (Eckhel VI 346. 349'

= Cohen 12 427f.}; das gent aus dem Fehlen
der Bezeichnung diva und des Augustanamens-

worden, Titus (Flavius Vespasianus) und (T. Fla- 50 sowie daraus hervor, daB auf einer dieser Munzen
vius) Domitianus, Suet. Vesp. 3. Epit. de Caes.
10, 1. 11, 1 (hier wird sie gar als liberta bezeich-
net). Wahrend ihre Tochter (s. Nr. 226) unter der
Regierung deT Flavischen Kaiser die Konsekration
erlangte, ist sie selbst nicht . divinisiert worden,
wie sich deutlich aus Statius silv. I 1, 97f. ergibt;
denn der Dichter fuhrt unter den Divinisierten
den Sohn, den Bruder, den Vater und die Schwester
Domitians an; er hktte die Mutter nicht uner-

(bei Cohen nr. 3) gesagt ist Domitillae imp y

Caes. Ves. Aug., also nicht die Tochter, sondern
die Gemahlin Vespasians gemeint ist. Fur den.

Kurt der vergdtterten Domitilla finden wir einen

Beleg in der Grabschrift CIL V 2S29 (Patavium),
aus der wir eine sacerdos divae Domitillae kennen
lernen. Aus den Munzportrats ersehen wir auch-

ihT AufJeres und ihre Haartracht, die an die-

Frauen des Iulisch-Claudischen Kaiserhauses er-
wahnt lassen kOnnen , wenn sie auch in dieser 60 innert : vorn schneckenfOrmig gekrauselte Locken r
Reihe ware; vgl. Mommsen St.-R. 113 822, 1. hinten geflochtenes, zu einem Zopf zusammen-
Daher ist uberall, wo anf Munzen und Inschriften * " " " " * *

eine diva Domitilla genannt ist, ihre Tochter,
nicht sie gemeint. Nnr CIL X1419 = Dessau
257 (Herculaneum), wo Flaviae Domitillae [imp.]
Vespasianfi CJaesarfig] Aug. «a lesen ist, durfte
ihr, and rwar wahrend der Regierung Vespasians,
also nach ihrem Tode, erriehtet worden sein.

gebundenes Haar. Ihr Gesicht weist derbe, mann-
liche Zftge auf. Vgl. Bernoulli ROm.-ticonogr.

n 2, 29.

227) Flavia Domitilla, Enkelin Vespasians,

Tochter von Nr. 22ei. Als Enkelin Vespasians
wird sie genannt CIL VI 948 (ygL 81212).
8942. Daraus kann man mit Rflcksicht anf die
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Nameusgleichheit schlieBen, dafi sie die Tochter

der Flavia Domitilla (der Vorhergehenden) war;

sonst kame noch etwa eine der Tochter des Titus

(Philostr. v. Apoll. VII 7) in Betracht, die wir

mit Ausnahme der (Flavia) Julia nicht dem Namen
nach kennen ; Domitian hatte nur einen friih ver-

storbenen Sohn (s. Bd. V S. 1513f.). In CIL VI
949, wo der Name nicht erhalten ist, kann ebenso-

gut eine der anderen Enkelinnen Vespasians ge-

meint sein. 10

Sie ist, da ihre Mutter noch vor der Thron-

besteigung Vespasians starb, spatestens zu Anfang
69 n. Chr. geboren. Sie war die Gemahlin des

Flavius Clemens (Nr. 62), des Consuls im J. 95

;

das sagt ausdrucklich Dio ep. LXVII 14, 1, der

ihre beiden Namen nennt und sie als ovyysvqg

des Kaisers Domitian bezeichnet, und es ergibt

sich auch aus anderen Angaben: nach Auson.

gratiar. actio (VIII) 7, 31 war namlich Quinti-

lian Lehrer im Hause des Clemens, und Quin-20
tilian selbst sagt (inst. IV pr. 2), dafi er die

Enkel der Schwester des Kaisers Domitian unter-

richtet habe. Ferner teilt Philostr. v. Apoll. VIII
25 mit, daB der Stephanus, der an Domitian die

Hinrichtung des Clemens rachte, ein Freigelas-

sener von dessen Gattin war, und Suet. Dom. 17

bezeugt, daB dieser Stephanus ein procurator

Domitillae war. So erganzen sich diese an sich

unvollstandigen Nachrichten gegenseitig und er-

mtfglichen uns die sichere Bestimmung ihrer ver- 30
wandtschaftlichen Beziehungen. Danach laBt sich

die Angabe desselben Philostr. a. a. O., der F.

als Schwester Domitians bezeichnet, leicht ver-

bessern; entweder verwechseit der Autor F. mit

ihrer gleichnamigen Mutter, was ja begreiflich

ware, oder, was noch wahrscheinlicher ist (vgl.

Dessau Prosop. imp. Rom. II 66 nr. 170), es
r

ist anstatt ahtk^v zu schreiben ddsktptdfjv (Phi-

lostT. VII 7 bezeichnet als adeZqptdij Domitians

auch die Iulia, die Tochter des Titus, und ebenso 40
Dio ep. LXVII 3, 1). Denn die Schwester Do-

mitians war schon vor der Thronbesteigung des

Vaters gestorben, wahrend Philostrat sagt, daB
Domitian die Domitilla dem Clemens vermahlt

habe, also doch wohl nach Domitians Regierungs-

antritt, jedenfalls zu einer Zeit, als die Schwester

Domitians schon tot war. Schwierigkeit bereitet

nur der Text des Eusebius. Dieser nennt (hist,

eccl. Ill 18) auch ihre beiden Namen, erklart sie

aber als Nichte (i£ adelyj/g [Hs. i^aSskqptjv] ye- 50
yowXav) des Flavius Clemens und erzahlt, daB
sie als Bekennerin der Heilslehre mit Verban-
nung nach Pontia bestraft worden sei, und ihm
folgen Syncell. I 650 1 17f. (e^chSe/.^). Hieron.

ad a. 2112 = 95 (ex sorore neptis; epit. Syria

p. 214 Schoene filiam sororis; in der armeni-

schen Ubersetzung a. 2110 ganz verworren); vgl.

Chron. Pasch. I p. 468 Dind. Malal. X p. 262
Dind. Daraus hat de Rossi Bull, di arch, crist.

1875, 76 (vgl. 1888/9, 49—53) den Schlufl ge- 60
zogen, daB es damals zwei Frauen dieses Namens
gegeben habe und daB die von Eusebius ge-

nannte Flavia Domitilla, die Nichte des Flavius

Clemens und als Christin nach Pontia verbannt,

verschieden sei von der gleichnamigen Gemahlin
dieses Consuls nnd Enkelin Vespasians, die aas

politischen Grnnden nach Pandataria verbannt wor-
den sci. Diese Annahme hat wenig for sich, zumal

da auch die Zeit der Verbannung der Flavia bei

Eusebius (15. Jahr Domitians = 95/6) mit der

Zeit der Bestrafung des Clemens und seiner Ge-
mahlin (zweite Halfte des J. 95, s. Nr. 62) voll-

kommen ubereinstimmt. Wohl naher liegt die

Vermutung, dafi Eusebius bier seine Quelle (Brut-

tius ; daB er ein Bruttius Praesens sei, wie de Rossi
a. a. O. 73 glaubt [die Vermutung stammt schon

von Scaliger], laBt sich nicht beweisen; vgl.

Peter Hist. Rom. rel. H [1906], 160 p. CCVIIIf.)

miBverstanden und die Angabe , Tochter der Schwe-
ster' zu Clemens statt zu Domitian gezogen habe,

Dessau Prosop. imp. Rom. II 81 nr. 279; ahn-

lich Gsell Domitien 298f. Kenan Les e>angiles

227 weist darauf hin, daB die Notiz, Domitilla

sei die Nichte, nicht die Gemahlin des Clemens,
von der Kirche gern aufgegriffen worden sei, um
sie als Jungfrau hinzustellen.

Hinsichtlich ihrer ZugehOrigkeit zum Christen-

tum gelten zuniichst die Grunde, die auch fur

die Annahme rmiBgebend sind, daB ihr Gemahl,
Flavius Clemens, Christ war (s. Nr. 62), aber bei ihr

kommen auch die Ergebnisse von Ausgrabungen
hinzu, Hauptzeuge dafiir, daB sie und Clemens
nicht etwa, wie de Rossi glaubt, als politisch

verdachtig bestraft wurden, ist Dio (a. a. 0.),

der ihre afcoryg, welche er in diesem Falle als

jiidischen Glauben erklart (vgl. aber A Hard Hist,

d. perse'e. 104f.), als Titel der Anklage angibt
und berichtet, daB Domitilla im J. 95 nach Pan-
dataria verbannt, ihr Gemahl aber hingerichtet

wurde. Wenn wir de Rossis Annahme von zwei

Frauen des gleichen Namens ablehnen, dann konnte

man schwanken, ob Pandataria (nach Dio) oder

Pontia (nach Eusebius) richtig ist; doch mtissen

wir uns wohl fur Pontia entscheiden, weil Hieron.

epist. 108, 7 (Migne Patrol. Lat, XXII 882) sagt,

daB Pontia beriihmt sei durch das Exil der Flavia

Domitilla, die unter Domitian als Bekennerin des

Christentums dorthin verbannt worden sei. Eine
Verwechslung der beiden Inseln, die auch sonst

ofters als Verbannungsorte benutzt wurden, konnte

Dio leicht unterlaufen (Gsell Domitien 298f.).

Was aber Eusebius von dem Christentum der

Flavia Domitilla berichtet, wird wohl nach dem
Gesagten auf sie, nicht auf eine uns unbekannte
Flavia Domitilla zu beziehen sein. De Rossi
(Roma sotteranea I 266f.) hat mit groBem Scharf-

sinn noch andere Argumente beigebracht, die

es in hohem Grade wahrscheinlich machen, dafi

Flavia Domitilla (nach seiner Voraussetzung aller-

dings eine andere als die Gemahlin des Clemens)
dem christlichen Glauben aiming. Darauf weist

vor allem der Fundort der Grabschrift CIL VI
16246, die besagt, daB das Grabmal erriehtet

wurde ex indulgentia Flaviae Domitill(ae) , also

wohl auch auf dem Besitz der Flavia. Gefunden

wurde dieser Stein in dem Tor Marancio ge-

nannten Gebiet, das sich sudlich von der Porta

Ardeatina erstreckt. Nun sind aber eben dort

christliche Katakomben, und in den Acta SS. Nerei

et Achillei wird erzablt, daB die Leichname der

beiden Martyrer in praedio Domitillae, in via

Ardeatina, U/a MilUen sOdlich von der Stadt

ganz nahe heim Grabmal der Petnmflla heige-

setzt wurden, Acta Sanctor. Mat tarn. HI p. 6

—IS cap. 5, 18; im griochischen Original (pa-

bliziert von A ehe lis in den Terten nnd Unter-
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snchungen zur Gesch, d. altchristl. Lit. XI 2)
heifit es c. 18 iv nQoaordc? vfjs AoueriXXag ....
h> ijj 68<p xf\ ovofmCofiivfl 'AQdsaxlvrj^ ojie%ovzos
ajto x&v xei%ecov 'Pmfnyg oypetov svog tffttoscos;
auch erwahnt der Index coemeteriorum , den
de Rossi (Roma sott. I 180) fur einen integrie-
renden Bestandteil der Notitia regionura urbis
halt (bestritten von Jordan Topographie II 146f.),
ein eoemeterium DomitiUae, Nerei et Achillei
ad s. Petronillam via Ardeatina. Nach der Er- 10
zahlung der Acta SS., in denen der historisclie
Kern von der Legende ganz iiberwuchert erscheint,
wurde Domitilla unter Domitian nach der Insel
Pontia (c. 10 ITovuavij vijoog) verbannt und er-

litt dann unter Nerva in Terracina den Martyrer-
tod, womit freilich das longum martyrium, von
dem Hieron. ep. 108 a. a. 0. spricht, nicht recht
stimmen will. Hier erscheint Flavia Domitilla
offenbar auf Grand der envahnten falschen Tra-
dition, die auf Eusebius zuriickgeht, als Tochter 20
einer Schwester des Consuls Clemens, narnens
Plautilla, obwohl sie in c. 2 auch dvsyjtd des
Kaisers Domitian genannt wird- de Rossis Ver-
svLch. (Bull, di arch, crist. 1865, 20), die histo-
rische Glaubwiirdigkeit der Aktenerzahlung zti

erweisen, mufi wohl als mifigltickt angesehen wer-
den. Auf keinen Fall pafit Renans (296f.) Er-
klarung der Worte des Philostratos VIII 25
(xaxm'vrjr eg avftoog (poirav = sich init ihrem Ge-
mahl zu vereinigen), dafi sie am dritten oder 30
vierten Tage nach Clemens' Hinrichtung auch ge-
totet worden aei, za den Tatsachen. Die Stempel-
inschrift Felicis Flavians Domitilflaes servi) auf
stadtromischen Ziegeln (CIL XV 1189) diirfte

man, da wir von einem praedium der F. wissen,
eher ihr als ihrer Mutter zuzuweisen geneigt sein.

Literatur: Dessau Prosop. imp. Rom. II 81 f.

nr. 279. Harnack Mission u. Ausbreitung des
Christentums 112 (1906) 33—35. Duruy- Hertz-
berg Gesch. d. rom. Kaiserreichs II 200f. Gsell 40
Essai sur le regne de l'empereur Domitien (Paris
1894)297-301. de Rossi Bull.di arch, crist. 1865,
17—24. 1875, 70—76; Roma sotteranea I 266f.
Achelis a. a. O. 49—51 (der de Rossis An-
nahme, wenn auch nicht so bestimmt, folgt). W a n -

dinger in Kraus R.-E. der christl. Altertiimer
I 533f. Aube" Hist, des persecutions de reglise
12 (Paris 1875) 178ff. Ren an Les evangiles
(1879) 228ff. K. J. Neumann Der rom. Staat
u. die allgem. Kirche I (Leipz. 1890) 7. AllardSO
Hist, des perse'c. pendant les deux premiers siecles
(Paris 1885) 92-121 ; Le christianisme et l'empire
RomainS, Paris 1897, 20ff. [Stein.]

228) Aelia Flavia Drusiana, M. filia, eflaris-
sima) ffemina), Tochter des M. Fl(avias) Drusia-
nos (s. Nr. 79), dem sie den Grabstein setzt, CIL
VI 1414. ratlin.]

229) Flavia Flavianilla, c(larissima) pfuella),
Tochter der Rania Flavia Iuliana Optata (s.

d.)
f CIL Vffl 12545. [Goldfinger.] 60
230) Iulia Flavia Herennia Caecilia Honora-

tiana Optata s. Flavins Pollio Flavianus Nr. 149.
231) Flavia Hermione, Witwe des T. Flavins

Maximus (Nr. 133), CIL VTA 12924.
282) (Flavia) lulia, eine Tochter des Kaisers

Titua, s. lalia.

238) Aurelia Flavia Iuliana s. 0. Bd. II S. 2544
Nr. 257.

284) Flavia Lanica, die Mutter des Cn. Cur-
(tius?) Dexippus, IG IX 3426. [Stein.]

285) Flavia Lepida, Schwester des Fl. Anto-
ninus (Nr. 31), Fl. Damianus (Nr. 73), Fl. Phae-
drus (Nr. 144) und Fl. Papianus, sowie der Fl.
Phaedrina (Nr. 239; Genaueres s. bei Nr. 31).
Vielleicht war sie oder ihre Schwester mit dem
Consular {C. Iulius) Philippus aus Tralles vermahlt
(vgl. Osterr. Jahreshefte X 1907 , 282ff.). Der
Tochter einer dieser beiden Damen ist eine ake-
phale Inschrift aus TraUes gesetzt (Athen. Mitt.
XXI 1896, 1121).

236) FL Mamilia (so die bessere Uberliefe-
rung, daneben Manilla), virgo Vesialis maxima,
cuius egregiam sanetimoniam . . . senatus laur-
dando oomprobavit, wie eine von ihrem Bruder
Aemilius Rufinus und den Sohnen ihrer Schwester
Flavius Silvinus und Flavins Iren(a)eus am 21 . Marz
242 gesetzte Statueninschrift ruhmt (CIL VI 2133;
der Stein ist nicht erhalten). Ira J. 240 war
noch Campia Severina (s. 0. Ed. Ill S. 1446), im
J, 247 bereits Flavia Publicia (Nr. 243) Ober-
vestalin. Mit Flavia Pollitta (Nr. 240), der Gattin
des Manilius (Fuscus?), hat F, kaum etwas zu tun.

237) Fl. Neratia Septimfia] Octavilla, c(la-
rissima [pfuellaj], Tochter des L. Flavius Sep-
timius Aper Octavianus (Nr. 177), s. d, [Groag.]

238) Flavia Optata, c(larissima) f(emina),
Tochter der Rania Flavia Iuliana Optata (s. d.),

CIL VILT 12545; sie ist moglicherweise identisch
mit Iulia Flavia Herennia Caeeilia Honoratiana
Optata, der Tochter des Flavius Pollio Flavianus
(s. Nr. 149), CIL VIII 11 536. Dafi zwischen Flavia
Honoratiana Optata (und ihrer Mutter) einerseits,

den inschriftlich bekannten L. Ranius Optatus
Acontianus (CIL VI 1507. XII 3170) und Q. Ranius
Terentius Honoratianus Festus (CIL XI 6164)
andererseits ein Verwandtschaftsverhaltnis bestan-
den hat, ist wahrscheinlich; aber welcher Art
dasselbe war, laBt sich nicht entscheiden.

[Goldfinger.]

239) Flavia Phaedrina s. Flavia Lepida Nr. 235.
240) Fl. Pollitta , Manili (sc. uxor),

unter den 110 Matronen, die beim Sakularfest
des J. 204 n. Chr. der Iuno regina ein Opfer
darbrachten, an erster Stelle genannt (CIL VI
32329, 13). IhrGemahl war vieUeicht der Con-
sular und XVvir sacris faciundis TL Manilius
Fuscus (vgl. Wien. Stud. XXII 1900, 145).

241) Flavia Prisca. CIL HI 8350 (Pozega in

Serbien) ist wohl nicht cflarissima) f(emina), son-

dern C, f(ilia) zu lesen, vgl. Ill 1 2 701. [Groag.]

242) Flavia Procilla, Tochter des T. Flavius
Germanus (Nr. 96), Gemahlin des L. Mantennius
Sabinns, der spater Praefect von Agypten wurde
(193-194 n. Chr.), CIL XIV 2955 (Praeneste). Ihr
Sohn ist L. Mantennius Severus und vielleicht auch
C. Mantennius Sabinus (CIL XIV 2391). [Stein.]

243) Flavia L. fUfiaJ Publicia (der vollstan-

dige Name CIL VI 32414. 32415), virgo Vestalis

maxima, im J. 247 n. Chr. anacheinend bereits

im Amte (CLL VI 2134. 32414, in der Datierung
erganzen Borghesi Oeuvr. IV 283 und Lan-
ciani Not. d. scavi 1883, 451 wohl mit Keebt
die Namen dee Kaisers Philippus und seines

Sohnes; F. wird demnach an der Milleiinitimsfeier

im J. 248 hervorragend beteiligt gewesen sein).

Sie iat wieder bezeugt fur 257 (CIL VI 32416;
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*lie Inschrift 2135 gehort in eines der J. 254,
255 oder 257). Ihre Vorgangerin wird Flavia
Mamilia (Nr. 236) gewesen sein, die noch im J. 242
iongierte, ihre Naohfolgerin Coelia Claudiana,
deren Priesterschaft fur 286 bezeugt ist , aber
sicher betrachtlich zurfickreicht (s. o. Bd. IV
S. 198 Nr. 29). Abgesehen von einer Tabella
immunitatis mit ihrem Namen (CIL VI 2147 =
XV 7126, vgl. Dressels Anm.), ist F. durch die
jiinmiAhn A-n»AXk7 TX 1 1* 1 ?-£*J 1 1 l_

spater (J. 157 n. Chr.: CIL XV 209, vgl. 1144
aus dem J. 151; 422. 423. 653) Flavius Aper (der
cos. 130 oder der cos. II 176, a. Nr. 36), in dessen
Werkstatten Arbeiter genannt sind, die das gleiche
Gentile wie solche der Fabriken der F. aufweisen
(209. 210 Fad. Fuhelp., vgl. 12. 207. 674. 2000
L, Fadi. Pass . . . ; 422. 423 A. Muslim Felix,

vgl. 1418. 1419 L. Rustius Lygdamus; 653 Allius
Rufus ist wohl derselbe wie 652 L. Allius Rufus);
-m-w-w rt 1 1 ,"H rt V» 4- i^^li Mw^ ^-k .-L— J ,-i— ."j nil, hMl I l~1 _^_T1 * * ... * "Histattliche Anzahl von Denkmalinschriften bekannt, 10 vielleicht gehorte er derselben Familie an wie F.

•die ihr im Atrium Vestae von folgenden Personen
gesetzt wurden ; von der Tochter ihrer Schwester
Aemilia Rogatilla, c(larissima) ffeminaj, und
deren Sohn Minucius Honoratus Mareellus Aemi-
Uanus (CIL VI 32414 = Dessau 4930), von
zwei fietores v(irginum) Vfestalium) (VI 2134,
zweites Exemplar 32419. 32418 = Dessau 4933),
zwei centuriones deputati (VI 32415 = Dessau
4932), den Eltern der vestalischen Jungfrau le-

Die datierten Inschriften stammen aus den J. 123
(CIL XV 1418), 124 (1420), 125 (Not. d. scavi
1902, 396), 134 (207. 674) und 141 (1421). Ge-
nannt ist F. aufierdem CIL XV 1423. 1424 Vgl
Dress el CIL XV p. 15. m. [Stein.]

246) Fl(avia) Siatianilla, cflarissimae) m(e-
moriae) f(emina), Grofimutter des v(irj cflaris-
simus) L. Servaeus Amicus Potitianus CIL VILT
11335 und vielleicht auch der Serv(a)ea Novella

rmtia Rufilla, die selbst spater Obervestalin 20 Ruflna PottUana und der Serv(a)ea Flavia Sta-
wurde (VI 2135 vgl. 32404 = Dessau 4934),
endlich sonst unbekannten Privatleuten (VI 32416.
32417 = Dessau 4931. 4933). In den Inschrif-
ten werden im Stile des 3. Jhdts. ihre per omnes
gradus sacerdotii (VI 32414. 32416 vgl. 2135)
bewahrten Tugenden geruhmt, die selbst numen
sanctissimae Vestae matris comprobavit (VI
32414, ahnlich 2134. 32419). Einer friiheren

2eit gehprt $1. Uovnlinla Nt^ofxaxk, Prytanin

tianilla Valeriana, CIL VHI 11336. 11337.
[Goldfinger.]

247) Flavia Tertulla, T. filifa], Gemahlin
des L. [FJlfavius

1

!] Honoratits, procurator)
et] praeffectusj prov(inciae), namlich Sardiniens.
Ihre Kinder sind Sonoraiia[tia

i
i] und [Mar-

cjellina, CIL X 7859 (Forum Traiani).

248) Flavia Titiana, Tochter des T. Flavius
Sulpicianus (Nr. 185) und Gemahlin des Kaisers

von Mytilene, an, die auf Munzen dieser Stadt 30 Pertinax. Wahrend dieser an dem Tage seiner
dargestellt ist (Wroth Greek coins of Troas,
Aeolis and Lesbos 201), wohl die Tochter des
<FL?) Dinomachus und der Iulia Procula und
eine Zeitgenossin der Antonine (vgl. IG XII 2,

240). [Groag.]

244) Flavia Sabina, T. [ffiliaj] , Gemahlin
des Caesennius Paetus (entweder des Consul ordi-

narius im J. 61 n. Chr. [vgl. Groag Bd. IH
S. 1309 Nr. 9] oder des L. Iunius Caesennius

Erhebung zum Kaiserthron (1. Januar 193 n. Chr.)
das Staatsopfer im kapitolinischen Iuppitertempel
darbrachte, beschloU der Senat, seiner Gemahlin
den Titel Augusta und seinem Sonne den Caesar-
titel zu verleihen; doch lehnte dies der neue
Kaiser ab (Dio ep. LXXIII 1, 1. 2 [berichtet als

Augenzeuge]. Hist. aug. Pert. 5, 4. 6, 9; vgl.

Hieronym. a. Abr. 2209. Iordan. Rom. 274).
Dessenuogeachtet wurde sie in den Provinzen

Paetus), CIL XIV 2830 = Dessau 995. Viel- 40 iiberall als Augusta gefeiert; sie heifit auf der
leicht ihre Sklavin ist die Hygia Flaviae Sabinue •«--*— ^--^ --^ "" VTTT i~n~ ^
opstetrfix) , deren stadtrOmische Grabschrift CIL
VI 6647 gibt. Wenn sie, was aus ihrem Namen
nicht mit Sicherheit geschlossen werden kann
<vgl. T. Flavius Sabinus Nr. 168), der Flavischen
Kaiserfamilie angehort, dann konnte sie eine
Tochter des Stadtpraefecten Flavius Sabinus (Nr.
166) oder des Kaisers Titus (vgl. Philostr. v.

Apoll. VII 7) sein.

Metzer Inschrift CIL XIII 4323 = Dessau 410
Fl. Titiana August, und ebenso auf alexandri-
nischen Munzen, wo auch ihr Bildnis gepragt
ist, Tmavrj Sefiaorri (Mionnet VI 348 Cohen
IIP 397. Sallet Die Daten der alexandrinischen
Kaisermiinzen 43; Ztschr. f. Numism. I 316.
Stuve Ztschr. f. Numism. XIDI 245; die Munze
von Mytilene mit der gleichen Benennung [E ckh e 1

a. a. O.] erklart Cohen a. a. 0. fiir unsicher).
\ n /iH mit J-.T t-t Sw LJrtmrwn nnwlrii »-» J a { ^^ J^ TT ~X X f* M. f*\ *.J.245) Flavia Seia (Servilia?) Isaurica. Nach den 50 Auch auf einer Papyrusurkunde (BGU II 646) ist

vielen stadtromischen Ziegelstempeln zu schliefien, - — • -— - •
•

die sie als Besitzerin mehrerer groBer Ziegeleien
nennen, war sie eine sehr reiche und offenbar
auch vornehme Dame. In CIL XV 1422 wird
sie Flavia Seia Isaurica genannt; alle andem In-
schriften geben nur die letzten zwei Namen oder
einen davon. Dafi sie auch den Namen Servilia
gefuhrt habe, lassen die Namen einzelner Arbeiter
ihrer Fabriken (TV. Servilius Gelos CIL XV 50,
vgl 51; P. Servilius Firmus CIL XV 1425)
und ihr Cognomen Isaurica vermuten. Genannt
werden als ihr gehorig die fialinw Aristianae (CIL
XV 11. 12), Caelianae (CIL XV 49. 50. Not. d.
scavi 1902, 396 = Bull. com. 1902, 194. 200)
Fabianfae) (CIL XV 207. 208), PublUianfae)
<CIL XV 421), TonnfeicmaeJ (CIL XV 652) und
Tur (CIL XV 674). Als Besitzer der Fa-
bianae, Publilianae und Tonneianae erscheint

ihr Name genannt $[X]aovia Tartar
r; [Seftaajzt).

Aus ihrer Ehe mit Pertinar stammen zwei Kinder,
ein Sohn, der schon erwahnte Caesar P. Helvius
Pertinax, und eine Tochter, deren Namen wir
nicht kennen; die Kinder sowohl als F. uber-
lebten den Sturz des Kaisers, Dio LXXIII 7, 3.

Hist. aug. Pert. 13, 7; vgl. Herodian. II 4, 9.

Ihr Privatleben war so bemakelt, dafi nach Dio
7, 2, der sie als axoXaoratvovoav bezeichnet, der

1425) 60 Kaiser schon deshalb den Titel Augusta fiir sie

abgelehnt haben diirfte, um nicht durch sie diese

Wurde verunehren zu lassen. Sie scheute sich
nicht, ganz olfentlich Liebesbeziehungen zu einem
Kitharoeden zu unterhalten, Hist, aug. Pert. IS, 8.

Phr AufJeres lernen wir aus den alexandrinischen
Munzportrats kennen (abgebildet auch bei Ber-
noulli ROmische Ikonographie II 3, Munztafel
I 3), die fcingeachnittenc, durchaus nicht schOne
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Gesichtszuge mit ziemlich langer, spitzer Nase,
ohne besonderen Ausdruck, aber doch rait einem
leichten Hauch von Ironie aufweisen. [Stein.]

249) Flavia T. f. Venusta, auf einer stadt-

r<Jmischen Marmortafel neben einem Consular
.... Tioscenius genannt (CIL YI 1506). Tusce-
nius war vermutlich ihr Gatte und, wie CIL
a. a. 0. bemerkt, wohl identisch mit L. Ragonius
Urinatius Tuscenius Quintianus, der etwa urn

des Germanicus kampfte, hatte er mit seinem
Brnder Arminius auf dessen Yerlangen an der
Weser eine Unterredung, die schlieBlich in Tat-
lichkeiten auszuarten drohte (Tac. ann. II 9. 10).

Im J. 47 wax F. sicher schon tot (Tac. arm. XI
16). Welche Stellung er ira rOmischen Heer be-
kleidete, lafit sich nicht sicher ermitteln; denn
der Ausdruck explorator (Tac. ann. XI 16), den
ihm die seinem Hause feindlichen Cherusker in

200 n. Chr. lebte (Prosop. imp. Rom. Ill 124 10 verachtlichem Sinne gaben, scheint hier nicht
nr. 14).

"
* [Groag.]

250) Flavia Vitellia Seleuciana s. Vitellius.
M. Flayolelus, Centurio, im Veienterkriege

von 274 = 480 mit Auszeichmmg gefallen nach
den erfundenen Kriegsberichten bei Liv. II 45,
13f. Dionys. IX 10, 2-4. 13, 3. [Munzer.]

Flayonius. 1) Flavonius Lollianus, Senator,

Solrn des F. 4>Xaov<oviog 'Anxiavog Zdvxzog Av-
Tto%evc

f
der imsQ xs iavjov xai rov viov 4>Xaovco-

technische Bedeutung zn haben, sonst wurde man r

da er ausdrticklich als beiitten erwahnt wird {Tac.
ann. II 10), an den praefectus alae exploratorwm
denken (wie z. B. CIL VIII 9906. 9907, aber
erst aus dera 3. Jhdt.); aber die Erwahnung eines

torques unter den dona militaria zeigt, daB er

anfangs wenigstens nur eine ganz niedrige Charge
bekleidete. Seine Gemahlin war eine Tochter
des Chattenfiirsten Actumerus (oder Catumerus).

viov AoXXtavov avyxXrjTtHov dem Asklepios Soter 20 Aus der Ehe mit ihr stammte Italicus , der in
in Pergamon einen Altar weihte (Athen. Mitt.

XXXII 1907, 306). Der Yater stammte aus dem
pisidischen Antiochia (vgl. Hepding Athen. Mitt,

a. a. 0.)j in einer Inschrift aus derselben Stadt
(Pap. of the Amer. school at Athens III 222
nr. 360) wird ein Ehepaar K6tvto[g &Xap]v>vtos

. . . 2xan[avdQog uiaiftajycayogi^) und
3

Avix[ia]
Z[(o]r) genannt, vielleicht Freigelassene der Eltern
des Flavonius Anicianus Sanctus. Derselben Fa-

Rom lebte und den die Cherusker im J. 47 von
Kaiser Claudius als Konig erbaten und erhielten

(Tac. ann. XI 16).

3) Einer der Fiihrer der aufstandischen Gal-

lier, die sich auf die Seite des Iulius Yindex ge-

stellt hatten und deren Totung von den Soldaten

des Yitellius verlangt wurde, Tac. hist. II 94,

im J. 69 n. Chr.

4) Martials Freund, der im J. 98 n. Chr. nach
milie und ungefahr derselben Zeit gehort wahr- 30 Bilbilis in Spanien , der Heiniat des Dichters,
scheinlich Flavonia Menodora (Nr. 2) an. Uber reiste, Mart. X 104.
den Namen F. vgl. Schulze Z. Gesch. lat. Eigen
namen 168.

2) Flavonia Menodora, Gattin des Consulars
C. Novius Priscus (wohl des cos. 152 n. Chr.,

vgl. Ritterling Eh. Mus. LYIII 1903, 634),
Mutter des C. Novius Rusticus Venul(eius) Apro-
nianus (CIL III 6815. 6816 Statueninschriften
ihres Sohnes im pisidischen Antiochia). Vcrmut-
lich Verwandte des Yorhergehenden. [Groag.]

FlaYtis. 1) Flavus (so dreimal bei Livius,

dagegen $Xaoviog bei Appian, nur der Genetiv
Flavi, der zu beiden Nominativen paBt, bei Yal.
Max.), Haupt der romisehen Partei bei den Luca-
nern im Hannibalischen Krieg, kniipfte 542 = 212
Verhandlungen mit den Karthagern an und ver-

riet in schmiihlicher Weise seinen Gastfreund,
den Proconsul Ti. Gracchus, indem er ihn in

einen Hinterhalt lockte und so dem Verderben

5) Flavus s. Alfius (Nr. 6), Caelius (Nr. 25),

Sergius Plautus, Subrius, Sulpicius und
Yerginius. [Stein.]

Flazzus (oder Flaxius), Beiname des Iuppiter

auf einer Yotivbasis aus Puteoli CIL X 1571
T. Flavius Antipater una eum Flavia Arte-

misia uxore et Alcide libfertaj Aeseulapium et

Hygiam loviFlaxxo votum \ Ruckseite: T. Flavius
40 Antipater una cum Flavia Artemisia uxore Iovi

Flaxio votum libes solvit. DaB es sich urn eine

oskische Sonderform des luppiterdienstes handelt,

zeigt die Weihung von Geschenken Iuvei Flagiui
in Capua in der oskischen Inschrift bei Conway
Italic Dialects nr. 108. Der Name gehort wohl zu

flagrare, yliysiv und bezieht sich auf den Blitze

werfenden Himmelsgott. [Wissowa.]

Fledermans. NvxzeQis, vespertilio (.Abend-

flatterer 1

, vgl. Walde Lat. etym. Worterb. 665;
iiberlieferte (Hauptbericht bei Liv. XXV 16, 5-24 50 vesperugo bei Teit. de anima 32; tqI&v, stri-

und Appian. Hann. 35 ; aus Liv. Val. Mai. I 6, 8
und ohne Namen des F. Sil. Ital. XII 475 ; vgl.

den Art. Ti. Sempronius Gracchus). [Miinzer.]

2) Ein Cherusker aus furstlichem Geschlecht,
der Bruder des Arminius (Tac. ann. II 9) und
daher Sohn des Segimerus (Yell. II 118; tiber-

liefert ist Sigimeri); seine Mutter wird bei Tac.
a. a. O. im J. 16 noch als lebend erwahnt, aber
nicht genannt. Er trat, als Tiberius in Germa-

dere zur Bezeichnung des Lautes, den sie von

sich gibt, Horn. Od. XXIY 6. Herod. Ill 110. IV
183. Carm. de Phil. 39, Ovid. met. IV 413. Isid.

orig. XII 7, 36, vgl. Eiefi Eh. Mus. XLIX 189)

ist unsere groBohrige F. (Plecotus auritus). Ein

zweitesFlattertier ist die aXoxit}^ deg/io^zsgos (Arist.

hist. an. I 5, 28; gewaltig grolie vvHTa?.a>jreteeg

in Indicn erwahnt Ps.-CaUisth. Ill 17, 122 M.)j

das ist vielleicht der fliegende Hund Pteropus, vgl.

nien kampfte (wahrscheinlich wahrend dessen ersten 60Aubert-Wimmer I 64. Die F. gehort nach
Feldzugs im J. 4 n. Chr., weil damals, wie Yell.

II 105 sagt, die Cherusker unterworfen wurden,
vgl. Suet. Tib. 16. Dio LV 13, 2. 28, 5), ins
rOmische Heer ein, wo er sich durch Treue und
Tapferkeit auszeichnete ; er wurde im Kampf ver-
wundet und verlor ein Auge; fur seine Haltung
wurde er auch durch militarische Dekorationen
atisgezeichriet. Ale er im J. 16 n. Chr. im Heere

Aristoteles zu den mit Flughauten (de part. an.

697 b H ; hist. an. I 5, 28. I 1, 10) versehenen

Saugetieren. Er charakterisiert sie als ein Nacbt-

tier (hist. an. I 1, 14) mit zwei Fatten (hist. an.

I 1, 10) und ohne Schwanz (Arist. de part, aninu

697 b 7), das in beiden Kiefern Zahne hat nnd
lebendige Junge zur Welt bringt (Arist. hist. an.

Ill 1, 18). Diese Beschreibung wird erganzt dwcfa
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die dea Aristophanes von Byzanz (Epit. II 436,

120 L.). Dieser uuterscheidet zwischen den ftinf

Fingern der Hand und den fiinf Zehen der Fiifie,

kennt die auffallend grofien Ohrmuscheln, die

zweireihigen spitzen Zahne, die beiden Zitzen an

der Brust, mit denen das Weibchen seine Jungen,

die es in der ersten Zeit mit sich herumtragt,

saugt (Ant. Car. h. m. 22. Plin. n. h. X 168.

Artemid. on. IH 65, 194 H. Macrob. Sat. YII 16, 7),

und das fur die F. charakteristische dichte Haar-
kleid. Thre Nahrung besteht aus Insekten (Aristoph.

a. a. O. Aes. fab. 85. Plin. X 168).
#

Falsch ist die

Notiz des Aristophanes, daB sic zwei. bisweilen drei

Junge zur Welt bringe. Wahrend Aristophanes
sie mit einem Schwcine vergleicht, spricht Isi-

dor (XII 7, 36) richtiger von dem mauseartigen
Aussehen ihres Korpers. Am Tage halt sie sich

verborgen (Sext. Emp. adv. m. 441, 5. Isid. a. a.

O.); erst wenn die Sonne scbeidet, kommt sie zum
Vorschem. In der spateren Zeit wurde sie ebenso
wie in der voraristotelischen Zeit (Horn. Od. XXIV
6) far einen Vogel gehalten (Plin. n. h. X 168.
XI 164. 232. Isid. a. a. 0.), wogegen Macrobius
(Sat. VII 16, 7) Front macht. Die scheinbare
Doppelnatur des Tieres gab Yeranlassung zu der
Fabel von der F, und dem Wiesel (Aes. fab. 307)
uud zu dem bekannten, von Platon (rep. V 479 b)

zuerst erwahnten Eatsel : ipafe £vkq> ze nal ov £vX<p
xtL, vgl. Ohlert Ratsel und Gesellschaftsspiele

28. Das hochst sonderbare Geschopf wird zuerst
zweimal in der Odyssee erwahnt (Xn 433. XXIV
0). Der Dichter des XII. Euches kennt die eigen-
tumliche Stellung des Tieres in der Ruhe und
vergleicht mit ihr die Haltung des an dem Feigen-
baume der Charybdis hangenden Odysseus (vgl.

Xen. hell. IV 7, 6; die spatere Zeit fabelte,

daB sie aneinander hingen; vgl. Basil. Migne
Patr. gr. 29, 181 A). ReligionsgeschichtHch wichtig
ist die Stelle der zweiten Nekyia (XXIV 6ff.).

Die Seelen der erschlagenen Freier schweben im
Gefolge des Hermes zum Hades, zwitschernd wie
die F. Aus dieser Vergleichung ergibt sich, daft
die Alten sich die Seelen, die vom Korper schei-
den, in der Gestalt von Fledermausen gedacht
haben (vgl. Weicker Der Seelenvogel 21), d. h.

dafi sie ihnen, wie der Uhu, als Unterweltsvogel
galten. Auf der Insel der Traume sind sie die
einzigen YOgel (Luc. ver. hist. II 33). In ihrer
Gestalt dachte sich die Sage die Krankheits-
damonen, welche in den nebererzeugenden Siimpfen
Ceylons und Indiens die Menschen bedrohen,
die auf Gewinnung des Kassiazimtes ausgehen
(Iuba bei Plin. n. h. XII 85 nach Herod. Ill
110). Die Sage berichtet, daB sie die Tochter
des Eonigs Minyas von Orchomenos gewesen, die
2ur Strafe fur die Entweihung des Bacchusfestes
durch Wollarbeit in diese Tiere verwandelt wur-
den (Ovid. met. IV Iff. Aelian. v. h. Ill 42.
Plat, quaest. gr. 38. Nicander bei Ant. Lib. 10,
bei dem nur eine der drei Tochter in eine F.
verwandelt wird). Auch im Traum erscheinen
sie dem Menschen und bedeuten wie die Nacht-
vOgel Sturm auf dem Meere und trberfall durch
Wegelagerer (Artem. on. HI 65, 194 H.); nur
schwangeren Frauen sollen sie Gliick bringen. In
der Fabel kommt die F. verhaltnismaBig selten
vor^ (Aes. fab. 85. 306, 307) ; fab. S06 ist atio-
logiechen Charakters und erklart ihre nachtliche

Lebensweise aus der Furcht vor ibrem Glaubi»er *

daraus erklart sich, daB die RCmer solche Leute^
die sich nur nachts auf die Strafie wagten au*
ahnlicher Besorgnis , vespertUiones nannten (Ulp
Dig. XXI 2, 31). Unter den Tieren hat sie an
den Eulen (Dion, de av. I 16. Nepual. 42) und
am Wiesel, Marder, litis gefahrliche Feinde (Aes.
fab. 307). In Borsippa, einer Stadt BabylonLens

T

gab es grofie P., welche man ring und einge-
lOpOkelt verzehrte (Strab. XVI 739). Zwischen

ihr und dem Storch soil Feindschaft bestehen,
weil sie die Storcheier durch bloBe Beriihrung
unfruchtbaT mache (Aelian. nat. an. I 37); da-

gegen schutzen sich die StOrche, indem sie Pla-
tanenblatter in ihr Nest legen, welche die F.
erstarren machen (Aelian. nat. an. I 37. Plin.
n. h. XXIV 44. Geop. XV 1, 18. Sest. Emp.
Pyrrh. 15, 2. Nepual. 35. Ps.-Democr. 14). Das
Herz einer F. halt Ameisen fern (Plin. n. h. XXIX

20 92. Dion, de av. I 16. Nepual. 42. Ps.-Democr.
36) ; legt man es neben einen Ameisenhaufen, so
kommt keine Ameise zum Vorschein (Nepual. 53),
Raucherungen mit F.-Mist vertreiben Eaupen
(Qeop. XII 8, 8), Raucherungen mit Efeu tOten
Fledermause (Geop. XV 1, 14). Den F.-Balg
befestigte man an hohen Baumen, um die Felder
vor Heuschrecken zu schutzen (Geop. XIII 1, 4).

Um Tauben an den Taubenschlag zu gewOhnen,
befestigte man den Kopf einer F. an der Spitze

30desselben (Geop. XIV 2, 5). Der Glaube war
allgemein verbreitet, dafi sie Zauber und bose
Geister banne. Tragt man eine lebendige F.
dreimal urns Haus und befestigt sie dann mit
dem Kopf nach unten auBen am Hause, so ist

die Maclit des Bo'sen gebrochen (die Magier bei

Plin. n. h. XXIX 83). Ihr Blut hilft gegen
SchlangenbiB (Plin. n. h. XXIX 83), heilt Darm-
gicht (Plin. n. h. XXX 59), den weifien Soor
(Plin. n! h. XXX 121), dient als Haarvertilgungs-

40mittel (Plin. n. h. XXX 132), besonders in den
Achselhohlen (Gal. XII 258), verhindert das An-
schwellen der Briiste bei Jungfrauen (Gal. a. a.

0.), schutzt gegen Leibschmerzen (Plin. n. h.

XXX 64); das in einer Wollflocke aufgefangene
Blut soil Frauen unter den Kopf gelegt geil

machen (Plin. XXX 143). Die Galle hilft gegen
den Bifi der Spitzmaus (Plin. n. h. XXIX 88),
das Gehirn dient als Enthaarungsmittel (Plin.

n. h. XXX 132), die Fliigel helfen bei Fieber
50 (Plin. n. h. XXX 97). Ein getrockneter Kopf

als Amulett getragen bannt den Schlaf (Plin.

n. h. XXX 140), dem Vich hangt man eine F,
um bei Harnbeschwerden (Plin. XXX 144).

[M. Wellmann.]
Flegetius* Magister officiorum am Hofe Theo-

dosius II. im J. 441. Nov. Theod. 21. [Seeck.]

Fleginas s. Felginas.
Flegosana, armenische Ortschaft, Tab. Pent.

Sie lag an der Strafie von Isumbo nach Tigra-

60nocerta, 15 romische Meilen
t
von dem ersteren,

73 Meilen von Vastauna entfernt. Das letztere

ist sicher in dem heutigen Wastan an der Sud-

ostecke des Wansees zu erkennen. Die Verglei-

chung der Tab. Pent, mit Geogr. Rav. p. 49. 63. 65
ergibt, daB das ursprnngliche Itinerar Ton Isumbo
nach Dyzanas zwei StraBen verzeichnete, von denen
die Tab. Pent, nur eine mitteilt, die uber F. nnd
Vastauna verlaufende. Da Dyzanas nnmittelbar
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nOrdlich von Bitlis zu suchen ist, nahe der Stid-

westecke des Wansees, so haben wir in den beiden

Strafien die Uferstrafien des Sees zu erkennen,

die nahe der Nordostecke desselben ihren Teilungs-

punkt gehabt haben mussen: dort lag Isumbo.

Die Angabe iiber die Entfernung F.s von Vastauna
= 73 Meilen fuhrt langs des Ostufers des Sees

ins untere Tal des in die Nordostecke miindenden

Bendimahi cai. Wenn nun Plinius VI 127 vom
Tigris sagt : oritur in regione Armeniae maioris

fonte conspicito in planitie, loeo nomen Ekgo-
sine est, — so ist dieses Elegosine natiirlich — F.

und der Bendimahi jener angebliche QuellfluB

des Tigris, wobei man an den Irrtum der antiken

Geographie zu denken hat, dafi der Tigris den

Wansee (Thospitis) durchfliefien, dann unterir&isch

aus ihm austreten und unter dem Gebirge hin-

weg bis zu der bekannten Quellgrotte laufen sollte.

Bei Strabon XI 529 liegt dementsprechend die

Hauptquelle auf dem Niphatesgebirge, von dem
der Bendimahi kommt. Andere (wie die Vorlage

des Plinius) betrachteten als die Hauptquelle

eine offenbar bei P. (beztiglich Elegosine) in der

ziemlich geraumigen Flufiebene zu Tage tretende

starke Quelle als den eigentlichen Tigrisursprung.

[Kiessling.]

Flenium (Flenio Tab. Peut.), Station im Ba-

taverland, zwischen Forum Hadriani und Tablae.

Nahere Lage unbekannt. Desjardins Table de

Peut. 7f. [Ihm.J

Flenucletense (oppidum), Bischofssitz in der

Provinz Mauretania Caesariensis , Not. episc.

Mauret. Caes. nr. 84, in Halms Victor Vitensis

p. 69. [Dessau.]

Fleti© (Tab. Pent. Fletione anstatt Fictions)

s. Fectio.
Fieri, Flero, Fleum a. F lev am.
FlpTiim. Nach Mela III 24 hiefi die jetzige

Zuyder-See mit einer gleichnamigen Insel Flevo

(Rhenus . . . iam non amnis sed inyen-s lacus

ubi oampos implevit Flevo dicitur, eiusdemqw
nominis insulam amplexus fit iterum artior

iterumque fluvius emittitur), nach Plin. n. h.

IV 101 die Ausmiindung dieses Sees ins Meer
Flevum. Danach ist benannt das Kastell Flevum
bei Tac. ann. IV 72 (Olennius infernos fuga
praevenit, reeeptus eastello, cui nomen Flevum;
et haud spernenda illie civium sociorumque

mantis litora oceani praesidebat) , womit das

$\novfi desPfcolem. II 11, 12 wohl identisch ist.

Es wird an dieser angeblichen Rheinmundung ge-

legen haben ; die nahere Lage ist nicht bestimm-

bar. Ein angebliches Volk Fieri erscheint im
Latere. Veron. XIII 14 unter den gentes bar-

barae quae pullulaveruni sub imperatoribus

zwischen Angrivariern und Bructerern (Mullen-
hoff Deutsche AHert. Ill 314). Der Name F.

ist erhalten in dem Namen des Vliestroms und
der der Zuyder-See vorgelagerten Insel Vlieland.

Desjardins Geogr. de la Gaule I 116ff. Miil-

lenhoff Deutsche Altertumsk. II 226. [Ihm.]

ad Flexuni. 1) Station der DonantalstraBe Car-
nuntum-Arrabona in Pannonia superior (Itin. Ant.

247. 267 Flexo; Tab. Peut. Ad Flexum; vgl. M.
v. G roller Der rOra. Limes in Osterreich I 52ff.)

and sicher spater Garnisonsort (Not. dign. oe«.

XXXIV 3 = 14 euneus equitum DcUmatarum,
Flexo und 11 = 22 eguites promoti, Ftexo). Ob

Ptolemaios II 14, 3 mit dem Ansatze #lrffw;

UyLatv id' reQpavix'f) recht hat, ist strittig. Wah-
rend ihm v. Domaszewski CIL HI p. 2191;
Die Religion des rOm. Heeres 23ff. und West-
deutsche Ztschr. 1902, 184, gestiltzt auf CIL III

11295 = 13443 und 13 444 (vgl. p. 2328 193.

Kubitschek Osterr. Jahresh. 1900 Beibl. 13),

beistimmt, sucht beide P. Beuchel De legione

Romanorum I Italica 69 Anm. 1 mit guten Griin-

10 den zu widerlegen. Vermutlich jetzt Ungarisch-

Altenburg. Momm sen CIL III p. 549. H. Kie-
pert Formae orbis antiqui XVII. R. Kiepert
CIL III Snppl. tab. VIL [Patsch.]

2) Mntatio der Strafle von Verona nach Brescia

(Itin. Hieros. 558), angeblich 11 mp. von Brixia,

20 mp. von Verona, wo die Zahlen verderbt sind;

die Entfernung zwischen beiden Stadten betragt

44—45 mp. [Hiilsen.]

FlexunteSj alte Benennung der diensttuenden

20r6mischen Reiter, vgl. Varro bei Serv. Aen. IX
603, der flexuntae bietet, Plin. u. h. XXXIII 35.

Gran. Licin. p. 3 Fiemisch. Mommsen St.-R.

in 106, 4. Hesychs Erklarung von <PXe&vTtt]<;

— nach Meineke Philol. XII 628 besser &ls~

tsvics oder <PXs$£vtEig — durch iTimxri xd^ig napa
'Pat/iaioig bestatigt dies. Wie schon Varro (a. a.

O.) meinte, hangt P. zweifellos mit fkctere scil.

equos zusammen, vgl. Huscftke Die Verfass.

des Serv. Tullius 343f. Herzog Gesch. u. Sy-

30 stem d. r3m. St.-Verf. I 100, 2. Mommsen R.

Gesch. I? 70: F. die Schwenker. [Fiebiger.]

Fllege {fivta, fiva — musca von schallnach-

abmendem [iv, vgl. Prellwitz Gr. etym. Worterb.

s. v.; liber Mvta als Eigenname vgl. Pape Gr.

Worterb. d. Eig. s. v.; T. Sempronius Musca bei

Liv. XLV 13) gehiirt nach Aristoteles (hist. an.

IV 7, 73. Plin. n. h. XI 96) zu den Insekten

und zwar zu der Ordnung der Zweiflugler (diTzzsga).

Die Alten verstanden darunter mehrere Arten:

40 die Haus-F. (Musca domestica), die wegen ihrer

sebmerzhaften Stiche gefurchtete Stechfliege (Sto-

moxys calcitrans. , vgl. Horn. II. II 469ff. XVII
570. Arist. hist. an. I 5, 29. IV 7, 71. Luc. muse,

enc. 3. 6. Phaedr. f. Ill 6. Antb. Pal. XI 191

;

sie hiefi auch xwopvia, Aelian, nat. an. IV 51.

VI 37. Schol. Apoll. Rhod. I 1265, vgl. Luc.

Gall. 31, vielleicht identisch mit der fuyaXr} fivTa

des Arist. hist. an. IX 42, 217, auch atQautOTtg

und xvcov genannt, Luc. muse. enc. 12) und die

50 an dem glanzeud blauen Hinterleibe kenntliche

SchmeiB-F. (Musca vomitoria, vgl. Horn. II. XIX
25. 31. Theophr. charact 25, 5. Paus. X 28, 7).

Die Mundteile dieser Insekten bilden einen Riissel

(Arist. hist. an. IV 4, 45), mit dem sie die Flussig-

keiten aufsaugen (Arist. hist. an. VIII 11, 73;

de part. anim. 661a 20. Plin. n, h. XI 100.

Luc. a. a. O. 3), BeiBwerkzeuge fehlen ihnen

(Plin. a. a. O.), sie summen beim Fluge (Arist.

hist. an. IV 9, 102. Plin. n. h. XI 266. Luc.

60 a. a. O. 2), kommen iiberall vor (Arist. hist. an.

V 8, 24), begatten sich geraume Zeit (Arist. a.

a. O. Luc. a. a. 0. 6) und entstehen ans Maden
(oxt&Xtixts) im Diinger (Arist. hist. an. V 19, 103.

V 1, 6. Theophr. frg. 174 W. Plin, n. h, X 190).

Sie sind Hausgenossen der Menschen (Lnc. a. a.

0. 4. Plat, quaest. conv. VIII 7, 3), aber ebenso

wie die Schwalben schen (Pint. a. a. 0.) mid
wegen ihrer AnfdnngHchkeit eine lftstige Plage
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(Aelian. nat. an. VII 19). Die Tats&che, dafi tmr

wenige den Winter ttberdauern, deutet Aristo-

teles (hist. an. V 9, 31) dahin, dafi sie Winter-

schlaf halten. Seine Angaben tiber die Entwick-

lung der F. (hist. an. V 19, 13) sind ungenau
(die Eier, Larven und Puppen hat er nicht als

solche erkannt), unrichtig ist seine Beobachtung,

dafi bei der Begattung das Weibchen sein Ge-
schlechtsorgan von unten her in das des Mann-
chens steckt (Arist. hist. an. V 8, 24) ; auch die

Beobachtung des Plutarch (de tranqu. animi 15),

dafi die F. an glatten Spiegeln nicht zu laufen

vermogen, entspricht nicht den Tatsachen. Ihr

argster Feind ist die Spinne (Arist. hist. an. I

13. IX 42, 217. Plin. n. h. XXIX 87. Nicandr.

Th. 735. Luc. a. a. 0. 5; Darstellung der Jagd
auf einem Gemalde des alteren Philostratos II

28). Frifit die Katze F., so ist sie krank (Ne-

pual. 19). Die F. hat sechs Beiue, die Vorder-

t'iifie sind langer und dienen ihr zum Reinigen

ihres KOrpers (Arist. de part. anim. 683 a 30.

Plin. XI 258). Wie alle Insekten hat sie ein

zahes Leben; sie stirbt nicht sofort, auch wenn
man ihr den Kopf abgerissen hat (Luc. a. a. 0.

6): ist sie im Wasser ersoffen, so kann man sie

wieder lebendig machen, indem man Asche auf

sie streut und sie den Sonnenstrahlen aussetzt

(Plin. n. h. XI 120. Aelian. nat, an. II 29. Luc.

a. a. 0. 7. Isid. XII 8, 11). In der Fabel (Aesop,

fab. 292. 293, bisweilen wechseln juvs und fxvXa

vgl. Crusius Unters. zu Herondas 169) und auch
sonst (Horn. II. XVI 641. Aelian. nat. an. VIE

19) wird ihre Naschhaftigkeit und zudringliche

Gier besonders hervorgehoben (daher dient (/.via

in der Komfldie zur Bezeichnung eines Parasiten,

vgl. Antiphanes frg. 195 K. Plant. Poen. 690ff.

Anth. Pal. XVI 9) ; mit Vorliebe umschwarmt
sie den winzigen Tropfen des duftenden Honigs
(Apoll. Rhod. IV 1453. Aes. fab. 293); das 01
dagegen ist fur sie totbringend (Luc. a. a. 0. 4.

Alex. Aphr. probl. I 64). Sie ist ein Symbol der

Unverschamtheit (besonders die xvvo/Avia schon

bei Homer) und gait als Ausbund von Dumm-
heit (Plin. n. h. XXIX 106). Um die zudring-

lichen Tiere beim Mahle zu verscheuchen, be-

dienten sich die Alten nach orientalischer Sitte

der jiwioaflat (Menander frg. 503, LTI 145 X. Arist.

Ritt 60-, Wesp. 597. Mart HI 82, 12. Theophr.
char. 25, 5). Der Sage nach war sie die sanges-

kundige Geliebte des Endymion, die durch ihren

Gesang den schlafenden Hirten storte und von

Selene aus Zorn dariiber in dieses winzige Tier

verwandelt worden war (Luc. a. a. 0. 10). Als

Wetterprophetin gait sie nur in einer Hinsicht;

wenn sie namlich ungestlimer und heftiger zu

stechen beginnt. so bedeutet es Sturm (Ps.-Theophr.

de sign. temp. 23. Aelian. nat. an. EX 15. Geop.
I 3, 9). Sie wurde wie die Fledermaus als Erscbei-

nungsform der Seele aufgefafit (Weicker Seelen-

vogel 30) ; in ihrer Gestalt nahen die krankheits-

erregenden Damonen und Totengeister der Unter-

welt den Menschen (Apul. met. LT 22, vgl. Mann-
hardt Wald- u. Feldkonde 1 18. 262. 280). Der Da-
mon der Verwesung, Eurynomos, wurde nicht nur
in Gestalt eines Aasgeiers, sondern auch als Aas-

F. gedacht (Paus. X 28, 7. Roscher Myth. Lei.

H 330 Iff.), ebenso in spaterer Zeit das Gespenst

GeUo (Mich. Psell. in Sathas BibL gr. med.

aev. 575. 576). Aus dieser Vorstellung erklart

sich die Verehrung eines F. verscheuchenden Da-
mons Myiagros (Plin. n. h. X 75. Sol. I 10ff.)

r

Myiodes (Plin. n. h. XXIX 106; vgl. den philU

staischen Heilgott Baal Zebub, Baudissin ReaL
Encycl. f. prot. Theol. II 3 514n\), deT in Olympia

verehrt wurde (Anspielung bei Antiph. frg. 229f.

K.) und vor dem Fest ein Stieropfer erhielt, worauf

die F. das Festgebiet verliefien (Paus. VIII 26,

10 7. Phot. Suid. s. v. Weicker Gr. Gotterlehre

II 214. Immerwahr Kulte und Mythen Ark.

243). In hellenistischer Zeit trat an die Stelle

dieses Damons Zeus Apomyios, dessen Kurt von

Herakles gestiftet sein soil, als er einst beim
Opfer von F.-Schwannen belastigt wurde (Paus.

V 14, 1 = Clem. Alex. Protr. II 33 P. Etym. M.
s. 'Aaofiviog. Kalkmann Paus. 77. Aelian. nat.

an. V 17). Einen Nachklang hat diese Sage in

dem aus Varro stammenden Bericht (Plin. n. h.

20 X 79. Plut. quaest. Rom. 90) gefuuden, dafi es

in dem Haupttempel des Herakles auf dem Forum
boarium keine F. gebe (dasselbe wird von dem
Temp el der Aphrodite auf Paphos bei Apoll. h.

mir. 8 und von einem Berge der Insel Kreta be-

richtet, vgl. Plin. n. h. XXI 79). Neben Zeus

gait auch Apollon als Vertreiber der lastigen Tiere

(vgl. Aelian. nat. an. XI 8. Herakl. Pont, bei

Clem. Alex. Protr. II 35 P. = FHG II 197), die

in manchen Gegenden in solchen Massen aufge-

30 treten sein soilen, dafi sie die Bewohner zum Ver-

lassen ihrer Wohnsitze zwangen (Aelian. nat. an.

XI 28). Zum Schutz gegen F. wandte man allerlei

zum Teil apotropaisch wirkende Pflanzenmittel

an: man raucherte mit Dosten (Geop. XIII 12,

5. Theoph. Nonn. 266; auch mit Kupfervitriol,

Geop. XIII 12, 2. Theoph. Nonn. a. a. 0.), man
bestrich die Wande mit Koriandersamen und 01

(Theoph. Nonn. a. a. 0.), man besprengte sie mit

dem Dekokt der Hollunderblatter (Geop. XIII

40 12, 2. Plin. n. h. XXIV 53). Als fliegentOtende

Mittel galten folgende: Lorbeer mit schwarzem
Niefiwurz in Milch oder Honigwasser aufgeweicht

(Geop. XIII 12, 1, vgl. Aet. tetr. XIII 43), Niefi-

wurz in Milch aufgeweicht und als Sprengmittel

verwandt (Plin. n. h. XXV 61. Aet. a. a. 0.

Theoph. Nonn. 266), Raucherungen mit Schwarz-

kurnmel (Plin. n. h. XX 184. Aet. a. a. 0.), Milch

mit gelbem Schwefelarsenik (Theoph. Nonn. 266).

Das Vieh schutzte man durch Einreibungen mit

50 einer Abkochung der Frucht des Lorbeerbaumes

oder mit Lfiwenfett (Aet. a. a. 0. Geop. XIII

12, 3. Nepual. 61). In der animalischen Medizin

fand die F. vielfach Verwendung. Frische F.-

Kopfe wurden gegen Alopekie empfohlen (Varro

bei Plin. n. h. XXIX 106), ebenso F.-Blut oder

Asche ohne Zutat oder mit Frauenmilch und
Kohl oder mit Honig vermLscht (Plin. n. h. XXIX
106. Theoph. Nonn. 44. Theod. Prise. XII 36.

40), F.-Asche bei Ausfall der Haare an den Angen-

60 wimpern (Plin. n. h. XXTX 115), rote F. bei Lah-

mung (Plin. n. h. XXX 92), bei Furankel und

Hautausschlag (Plin. XXX 108. 121); gegen Blut-

geschwure zerrieb man eine nngxade Anzahl F.

mit dem Heilfinger (Plin. n. h. XXX 108); der

Consul C. Licinius Mncianus trug eine lebendige

F. in einem leinenen Lappen ala Aronlett gegen

Triefangigkeit (Plin. n. L XXVIH 2ft). Gegen
Hamleiden des Viehs half eine lebendige F. (Mu-
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lorn. Chir. 993. Pelag. VHI 162, 641.); eitrige
Ohren der Hunde warden zum Schatz gegen F.
mit bitteren Mandeln eingerieben (Ool. r. r. VII
13). fiber die F. im Sprichwort vgl. Kohler
Das Tierleben im Sprichwort 52f. Am bekann-
testen ne musea quidem (ovd"

1

ooov fivTa bei Pint,

de inim. util. 8. Herondas I 15), gebraucht zur
Bezeichnung des Domitian, der in der ersten Zeit
seines Principats nicht einmal so viel gait wie eine

sancta) zu den di indigetes der altesten rOmischen
Gotterordmmg, wie daraus hervorgeht, dafi sie

einen eigenen Flamen, den Flamen Floralis (Varro
de 1. 1. VII 45 j M. Numisius M. f. Quintiantts
flamen Floralis aus der Kaiserzeit CIL IX 705),
besaB und beim lustrum missum der Arval-
briider in der Reihe -der mit Opfern bedachten
Gottheiten erscheint (neben Fous, den auch
Vitruv I 2, 5 mit F. zusammenstellt; Henzen

F. (Suet. Dom. 3). Uber bildliche Darstellungen, 10 Acta fratr. ArvaL p. 146). Ein Jahresfest der
besonders in der Klcinkunst vgl. Arch. Anz. V 94 F. ist im altesten Festkalenvgl.

(F. anf einem Goldmedaillon, wohl apotropaisch).
Gaz. arch. IV 36fF. Imhoof-Blumer und 0.
Keller Tier- und Pflanzenbilder auf Gemmen
und Miinzen Taf. XXIII 29. 30. 39. XXIV 37.

Ein kleines Viergespann von Marmor, das von
einer F. mit den Fliigeln bedeckt wurde, riihrte

von Mvrmekides und Kallistrates her (Plin. n. h.

XXXVI 43. Plut. de comm. not. 44). Ein ahn-

Festkalender nicht verzeichnet,

jedenfalls nur deshalb, weil es als landliches Fest
nicht an ein festes Datum gebunden, sondern ein

Wandelfest (feriae conceptivae) war; wir werden
den bei Paul. p. 91 uberlieferten Namen Flori-

fertum (s. d.) fur dieses Fest in Anspruch nehmen
dfirfen. Die Jahreszeit mufi die der Getreide-

bltite gewesen sein, und die Zusammenstellung
der F. init Robigus bei Varro de re rust. I 1, 6

]iches Motiv wird bei Plin. n. h. XXXIV 83 er- 20 {Robigum et Floram, quibus propitiis neque
wahnt. [M. Wellmann.]

Flisradia s. Phligadia.
Floh s. Pulex.
Flora. 1) Flora (altital. *Flosa, osk. Fluusa,

vgl. Buecheler Lexic. Ital, p. IX), mittelitalische

Gottheit des Bluhens der Pflanzen, insbesondere
des Getreides (August, c. d. IV 8 florentibus

frumentis deam Floram [praefecerunt-]. Corp.

gloss, lat. V 201, 33 Flora dea paganorum, quam

robigo frumenta atque arbores eorrumpit neque
-non tempestive florent) und Plin. n. h. XVIII
284 (tria namque tempora fructibus metuebant,

propter quod instituerunt ferias diesque festos

Ttobigalia Floralia Vinalia) fiihrt auf die Nach-
barschaft der Robigalia (25. April), also Ende
April, d. h, dieselbe Zeit, in der spater die

jiingeren Floralia (s. d.) gefeiert wurden. Die
crstmalige Feier dieser jiingeren Spiele hangt zu-

flormtibus frumentis pagani praefeeerunt. Fast. 30 sammen mit der Grundung eines zweiten Tempels
Praen. zum 28. April: Florae quae rebus flore-

scendis praeest. Lact. inst. div. I 20, 7 quae
floribus praesit, eamque oportere placari, ut

fruges cum arboribus aut mtibus bene prospere-
que floreseerent. Arnob. Ill 23 ut arva florescant.

Schol. Iuv. 6, 250. Sid. Apoll. carm. 11, 115.

Ovid. fast. V 26 Iff.; vgl. Usener Gtftternamen
77), verehrt bei den Oskern und den sabellischen

Stammen des mittleren Appennins: anf der Tafel

der F. beim Circus Maximus, die nach Tac. ann.

II 49 a L. et M, Publiciis aedilibus erfolgte,

wahrend Ovid. fast. V 28 7 f. die Grundung der

ludi Florales plebis ad aediles . . . Publicios (die

Erbauer des mit dem Floratempel lokal zu-

sammenhangenden clivus Publieius) zuruckfiibrt,

wodurch die Gleichzeitigkeit beider Akte gesichert

wird; fur das Jahr der ersten Floralia schvranken

die Zeugnisse zwischen 516 = 238 (Plin. n. h.

von Agnone (Conway Ital. Dial. nr. 175) wird 40 XVIII 286) und 513 = 241 (Veil. Pat, I 14, 8),

ein Fest der Gflttin (Z. 20 Fiuusasiais — Flo- '
L "' — ''- ^^ — 3T L '

'

ralibus', die in Alba Fucens. Pisaurum und Cirta
bezeugten Floralia [s. d.

j
sind Obertragungen der

rtfmischen) und diese selbst mit dem Beiworte
hernia (Z. 24 Fluusai kerriiai) erwabnt, ein

Altar aus Pompei tragt die Inschrift Fluusai
(Conway nr. 46), Weihungen begegnen in

Mevania (CIL XI 5022) und im Tal der Digentia
(CIL XIV 3486), einen nach ihr benannten Monat

s. Art. Floralia. Wenn nun die praenestini-

schen Fasten zum 28. April, dem ersten Tage
der ludi Florales, notieren eodem die aedis

Florae, quae rebus flornseendis praeest, dedicata

est propter sterilitate?n frugum, so wird man das
eben wegen des Zusammenhanges des Tempels
am Circus Maximus mit den Spielen nur auf

diesen beziehen kOnnen, obwohl von diesem die

Fasti Allifani zum 13. August den Stiftungstag
finden wir in Amiternum (Conway nr. 246 50 notieren Florae ad c[ir{cum)] maximum und
meseyie Flusare) und bei den Vestinern in Furfo
(CIL IX 3513 Z. 2 mense Flusare); es ist daher
begreiflich, wenn Varro (de 1. 1. V 74) F. zu

den Gottheiten sabinischer Herkunft rechnet,

deren Altare Titus Tatius in Rom errichtet habe.
Eine Stutze fin* diese Ansicht Varro s gab offen-

bar die Tatsache ab, dafi das alte Heiligtum der
Gottin auf dem — nach Varros Ansicht von Sa-
binern besiedelten — qnirinalischen Hugel ge-

der naialis des quirinalischen Tempels unbekannt
ist. Der 13. August wird zu einer der Erneue-

rungen des Tempels gehfrren, deren dieser mehrere
erfuhr, von denen aber die uns bekannten junger

sind als die Fasti Alifani: die eine, von Augu-
stus begonnen, wurde durch Tiberius im J. 17

n. Chr. zu Ende gefuhrt (Tac. a. a. O.), eine andere

nahm Symmachus am Ende des A. Jhdts. vor

(Carm. contra pagan. [Anth. lat. 4R.] 114); vgl,

legen war (Varro de 1. 1. V 158 clivus proximus 60 Hulsen- Jordan a. a. O. 118. Da dieWeihnng
a Flora susus versus Capitolium veins. Martial.
V 22, 4 qua videt antiquum rustica Flora lovem.
VI 27, 1. Vitruv. VII 9, 4 eae autem offieinae
sunt inter aedem Florae et Quirini; vgl. Hfll s e n -

Jordan Topogr. d. Stadt Rom 13, 412). Jedenfells
gehorte Flora mater {so Cic. Verr. V 36. Luer.
V 739; vgL Ovid. fast. V 183 mater, odes,

florum. Axnob. HI 23 Flora iUa genetrix et

der Spiele ex oraculo SibyUae erfolgte (Plin.

a. a. O.), mufi es sich um eine griechische Gott-

heit handeba, die den rOmischen Namen Flora

annahm. Ovids Deutong auf Chloris (fest. V
195ff., darans Lact. inst. I 20, 8. Anth. lat. 747
Riese), von deren Knit nichts bekannt ist, berofat

wohl nnr anf Buchstabenspielerei {CMoris eram,
quae Flora voeor; eorrupta Latmo nommis est
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fioatri littera graeea sono), anderweit wird sie

mit Kore gleichgesetzt (so in der Bezeichnung
der Praxitelischen Gruppe von Demeter, Triptole-

mos nnd Kore bei PUn. n. h. XXXVI 23 als

Flora Triptolemus Ceres; Yitruv. I % 5 stellt

Venus Flora Proserpina zusammen); welehe
griechische Gottheit Ampelius 9, 11 mit F. iiber-

setzt, wenn er den zweiten Dionysos als eoo Me-
lons et Flora stammend bezeichnet, ist nicht mit

Philoc. z. 3. Mai; Floria Polem. Silv. z. 27. April),

eines der grofien Jahresspiele der ROmer (unter

denen, die in commune eelebrantur, aufgefuhrt

von Tertull. de spect. 6), zu Ehren der Gottiu

Flora oder vielmehr einer unter ihrem Namen
sich verbergenden griechischen Gottheit (s, o.

S. 27481) gefeiert, zunachst am 28. April (Plin.

n. h. XVIII 286), in der Caesarisch-Augusteischen

Zeit an sechs Tagen, vom 28. April bis 3, Mai,
Sicherheit zu ermitteln, da uns der Name der 10 und noch im 4. Jhdt. viertagig am 30. April bis

Mutter in keiner der griechischen Fassungen dieser

Gotterlisten vorliegt. Die Verbindung der F. mit
den ChariteE bei Ovid. fast. V 219 und Mart.
Cap. IX 888 ipsa etiam fidcris redi?nicula
nectere sueta Flora decern trina anxia cum
Charite est stellt sie mit Venus in Parallele.

Am liebsten wiirde man sich als Grundlage des

griechisch-rOmischen Kultes der F. eine Aphro-
dite

'
Av&st'a (Preller -Robert Griech. Mythol.

3. Mai (CIL 12 p. 317). Der Anfangstag der
Spiele war zugleich der natalis des Tempels der

F. am Circus Maximus (Fast. Praen. z. 28. April),

am SchluBtage (3. Mai) verzeichnen die Fasti
Venusini noch Florae, d. h. ein Opfer an Flora,

das auch die Banernkalender im Mai erwahnen
(vgl. Wissowa im Apophoreton der Graeea
Halensis 1903, 47, 3). Das Jahr der ersten Feier,

zugleich das der Tempelgrundung (s. o. S. 2748),
I 358,_ S) denken. Als Zeugnis dafiir darf man 20 gibt Plinius n. h. XVIII 286 itaque idem Flo-
aber nicht die spateren Stellen anfuhren, an denen
F. als ministra Veneris (Ha gen Anecd. Helv.

p. 241, 30) oder Veneris magistra (Carm. c pa-
gan. 113) bezeichnet wird, denn das bezieht sich
mir auf den ausgelassen lasziven Charakter des

ralia IIII Kal. easdem (d. i. Maias) instituerunt
urbis anno DXVI e& oraculis Sibyllae, ut om-
nia bene deflorescerent , auf 516 u. c. = 438
v. Chr. an, wahrend Vellei. Pater c. I 14, 8 sie

in dasselbe Jahr wie die Grundung der latini
Floralia (s. d.). Ebendaher stammt die Erzahlung, schen Colonie Spoletium, d. h. 513 = 241, setzt;
F. sei eine meretrix gewesen, die das in ihrem die Angabe des Ovid fast. V 279ff., dafi die
Gewerbe verdiente VermSgen dem rOmischen ersten Spiele von den plebeischen Aedilen (L.
Volke vermacht habe mit der Bedingung, da6 und M.) Publieius aus den Strafgeldern von pe-
aus den Zinsen alljahrlich an ihrem Geburtstage 30 cuarii (vgl. Fest. p. 238) gefeiert worden seien,
die Floralia gefeiert wurden (Lact. inst. I 20, 6. steht mit der Zweckangabe des Plini
Schol. Iuven. 6, 250. Mimic. Fel. 25, 8. Cypr. " "

quod idola di non sint 4. Carm. c. pagan, 112.
[Augustin.] quaest. vet. et novi testam. 114, 9;
F. als Hetarenname Varro Menipp. frg. 136
Buech. Iuven. 2, 49. Plutarch. Pomp. 2. 53.

Philodem. Anth. Pal. V 131, 7. W. Schulze
2ur Gesch. lat. Eigennamen 480, 7). Mit der
spaten Tradition (Lyd. de mens. IV 73 p. 125, 7 W.,

Plinius ut omnia
bene deflorescerent nicht im Widerspruch. Wenn
Ovid in ftbereinstimmung mit Varro de 1. 1. V
158 die Publicii als plebeische Aedilen bezeichnet,

wahrend Fest. p. 238 sie curulische Aedilen nennt,
so spricht fur die Richtigkeit der letzteren Be-
hauptnng der Umstand, dafi Cicero als curuli-

scher Aedil die cura ludorum Floralium zu
tragen hatte (Cic. Verr. II 5, 36) ; in der Kaiser-

vgl. IV 30 p. 89, 19 und IV 75 p. 126, 16). 40 zeit wurden sie natiirlich, wie^lle ubrigen regel-
dafi F. das kQanxdv ovoua der Stadt Rom ge- -~" Q -— ^_^i. — j... -n_„^ • , , ,

wesen sei, wie in Anlehnung daran "Av&ovaa der
von Neu-Rom d. h. Konstantinopel (s. o. Bd. I

S. 2393), ist nichts Rechtes anzufangen.
Von bildlichen Darstellungen der F. kennen

wir nur die KOpfe auf den Denaren des C. Ser-
veilius G. f. (Bab el on Monn. consul. II 452)
und des C. Clodius Pulcher (Babe Ion I 354,
von 711 — 43), letztere nicht einmal in der

mafiigen Spiele, von den Praetoren ausgerichtet
(Suet. Galba 6, 1. Cass. Dio LVIII 19, 1. LXXVIII
22, 1). Wenn auf den Denaren des C. Serve?

-

lius C. f (Bab el on Monn. consul. II 152) aus
der Mitte des letzten vorchristlichen Jahrhun-
derts neben dem Kopfe der Flora die Umschrift
sich findet Floral(ia) primus (fecit), so bezieht

sich das nach Mommsens (Miinzwesen 645) sebr

wahrscheinlicher Deutung auf die erste Feier der
Deutung ganz sicher. Eine Statue trug vielleicht 50 F. als standiges Jahresfest; denn nach Ovid. fast,
die stadtromische Basis CIL VI 30 867 A. He- V 327ff. ist die Feier erst im J. 581 = 173
rennuleius Sotericus voto succepto basim posuit (v. 329f. consul cum cmisule ludos Postumia
4eae Florae Foriunae Paniheaa, doch laBt sich

in dem erhaltenen Statuenvorrat, so haufig auch
die Deutung nnd Erganzung als F. versucht
worden ist, ein fester Tvpus der Gottin nicht
nachweisen. Vgl. Wissowa Relig. n. Kultus
d. Romer 163f. U. Pestalozza inRuggieros
Dizion.epigr. JJI_161ff. [Wissowa.]

Laenas persoluere mihi) unter die standigen
Jahresfeste aufgenommen worden. Der letzte

Tag der ludi Florales war nach dem Zeugnisse
der Steinkalender Circusspielen gewidmet (vgl
auch Ovid. a. a. O. 189f.), bei denen als eine

Art Parodie der ernsten Tierkampfe Hetzen von

,..-_, Ziegen und Hasen stattfanden (Ovid. a. a. O. 371ff.,

2) Gefeierte Hetare in Rom, von Pompeius 60 vgl. Martial. VIII 67, 4 cum ... Floralieias
geliebt und durch ein Portrat im Castortempel lasset harena feras); uber sonstige Schanstel-
verewigt (Plut. Pomp. 2, 3—5, vgl. 53, 2); auch lungen vgl. Philostr..epist. 55 p. 250, 25 K. eldov
sonst (s. o. Z. 35) Name von Dirnen. t^unzer-] *v 'P&Ml iov$ av9o<poQovs tqsxovtos xal wp td-

Floralia oder ludi Florales (Varro r. r. I 1, xet ptaQtvoovvtas to cbiiaior %^g axfiijs nild Suet.
6 Florae ludi Floralia institute. Macrob. Sat. Galba 6, 1 praetor commissions ludorum Flo-
I 4, 14 alibi Floralium non Floraliorum ait ralium novum speetaeuli genus elephantos fit-

[Varro], eum idem non ludos Florales iUic, ted nambulos edidii. Zu diesem Circustsge gehOrt
ipaum festum Floralia sigmfiearet; Floralici wanracheinlich auch die Verteilung von Geschenken
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an das Publicum (Cass. Dio LXXVIII 22, 1 t6 6, 5). Fur die Ansicht, welche den Grand dieser
ts dtad&hff&ai ttva ev zaZg t<m> arQaTrjy&v t&v Entblflfiung im Kulte selbst sucht, kann man
sc6w deeug stfyv xwv zfj ^XtoQa zelovpevcov dt- vielleicht Lact. de ave Phoen. 128 anffihren : cum
natovofAoi ot rijv 'ItaHav dioixovvreg izzavoavTo pandit vestes Flora rubente solo (so Hein-
vjisq ra vofAta&evta vjio rov MAqxov dixdCovrsg), sins, eaelo Hss.); im ubrigen vgl. uber dies©
darunter namentlich Speisemarken, woruber Per- Hetarenparade und ihre Bedeutung H. Reich
sius 5, 177ff. spottet: vigila et cieer ingere Der Mimus I 171ff. K. Th. Preuss Archiv f.

large rixanti populo, nostra ut Floralia pos- Anthropol. N. F. I 1903, 179f., auch C. Pascal
sint apriei meminisse series (vgl. Schol. : hoe Studi di antichita e mitologia (1896) 138. Mann-
enim in ludis Floralibus inter cetera munera lOhardt Mythol. Forschungen 354ff. [Wisaowa.]
iactabatur, qumiiam Terrae ludos colebant et Floreius pagus, im Gebiet von Veleia, CIL.
omnia semina supra populum spargebmii, ut XI 1147 n 14. 70. 98. m 50 u. a. [Weiss.]

tellus muneribus suis placaretur. Porph. zu Hor. Florentes^ Gottheiten unbekannter Bedeu-
sat. II 2, 182 in cieere atque faba] antiqui tung auf der istrischen Inschrift CIL V 408 (aus

aediles huiusmodi res populo Floralibus spar- Montona) Florentibus pro s(alute) Severities

gebant) ; diese Largitionen erklaren es , daft war nostrae eft] Lucille [PJlautiane Silvina ancilla,

auch auBerhalb Roms F. begegiien (Fiuusasiais v. s, I. m.; vielleicht hangt mit ihnen zusammen
= Floralibus schon auf der Tafel von Agnone das sodalieium Florensium in Aquileia, CIL V
Conway Ital. Dial. nr. 175 Z. 20), deren Feier 170B = Suppl. Ital. I 111. [Wissowa.]

den Veranstaltern zum besonderen Verdienste an- 20 Florentia. 1) Unterhalb der Stelle, wo der
gerechnet wird (so in Pisaurum CIL XI 6357, in Arno zum erstenmal aus dem Gebirge in dieEbene-
Alba Fucens IX 3947, in Cirta VIII 6958; vgl. tritt, bestand an seinem rechten Ufer in dem
Buecheler Eh, Mus. XLII 472 und Dessau Winkel zwischen diesem und dem linken des-

Inscr. sel. zu nr. 5057. 5646). Eine Lichter- NebenfiuBchens Mugnone (fruhere Miindung in

prozession (Ovid. a. a. O. 36 Iff. Anth. lat. 747, der Nahe des heutigen Ponte di Sa. Trinity
3. Cass. Dio LVIII 19. 2 h toTq ^XcuQalloig . . heutigc unterhalb der Gartenanlagen Cascine)

ffOK wig djiiovoiv ex tov &edroov 5ia zievzaxt- schon in prahistorischer Zeit eine Ansiedlung
a/jXicov Tiaidojv aTzst-vyTj/nevcor naQaaxovToq) war (Funde angeblicb dem 9. und 8. Jhdt. v. Chr.
wohl mit den ludi seaeniei (Florae aulaea Iu\ en. angeh(3rig Not. d. seavi 1892, 58ff. 1893, 429.

14, 262) verbunden, die als eine besonders aus- 30 Monum. ant. 1896, 6ff.), die vielleicht faesulani-

gelassen heitere Feier sehr oft erwahnt werden schen Ursprungs war. Faesulae, die Etrusker-

(scaena ioci morem liberioris habet Ovid. fast. stadt, lag auf den Hohcn n5rdlich der den t)ber-

IV 946; mater, ades, florum, Ittdis eehbranda schwemmungen des Arno ausgesetzten Flufiebene-

iocosis ebd. V 183; nosses iocosae didce cum (vgl. Polyb. Ill 79. Liv. XXII 2), vor diesen und
sacrum Florae fesiosque lusus Martial. I praef.

;

dem Feind gesichert. In der Steigerung der

nee non lascivi Floralia laeta theatri Auson. Wasserfuhrung des Flusses durch eine beabsich-

de fer. 25): zur Auffiihrung kamen Mimen, in tigte Ableitung des Clanis (Chiana) in denselben

denen an Stelle der gewOhnlichen Darstellerinnen sahen noch im J. 15 v. Chr. die Florentiner eine

(Lact. inst. I 20, 10 meretrices quae tunc mi- Gefahrdung ihrer Stadt und verhinderten die Aus-
marum funguntur officio) Hetaeren auftraten 40 fuhrung des Plans durch eine Gesandtschaft an
(auf sie gehen auch die von Ovid. fast. V 355ff. den Senat (Tac. ann. I 79). Der lateinische Name
als fur das Florafest charakteristisch erwahnten Florentia weist auf romische Besiedlung des alten

bunten Gewander), die auf ein Zeichen mit der Wohnplatzes zwischen Arno und Mugnone. Mog-
Tuba (Iuven. 6, 249f. dignissima prorsus Flo- licberweise hangt sie zusammen mit dem von
rati matrona tuba und Schol.) auf Verlangen C. Flaminius im J. 187 v. Chr. durchgefuhrten
des Publikums (populo ffagitante Lact. a. a. O., Ban der Stratie uber den Apennin von Arretium
vgl. die Anekdote vom alteren Cato, Val. Mai. nach Bononia (Liv. XXXIX 2); vgl. Hart wig
II 10, 8. Seneca epist. 97, 8) die Gewander ab- Quellen u. Forschungen zur altesten Gesch. der
werfen und vollig nackt vor dem Volke sich pra- Stadt Fl. I 3, 75. CIL XI p. 306. E. Davidsohn
sentieren muBten (Lact. a. a. O. celebrantur ergo 50 Forschungen z. alteren Gesch. von Fl. I 6f. (anders

illi ludi convenientcr memoriae mcretricis cum Nis sen Ital. Landesk. DI 1,295; er vermutet einen

omni lascivm. nam praeter verborum licentiam, Zusammenhang mit dem Bau der Cassiscben

quibus obscenitas omnis effundiiur, exuuntur Strafie, liber dessen Zeit wir nicht unterrichtet

etiam restibus populo flagitante meretrices, quae sind).

tune mimarum funguntur officio, et in con- Die erste Kunde von F. ist zugleich die seines

speetu populi usque ad satietatem impudicorum Unterganges. Der Ort stand wie viele andere-

luminum cum pudendals motibus detinentur; Tuaciens im Biirgerkrieg gegen Sulla, der uber
ausfuhrliche Schilderung bei Tertull. de spect. 17); ihn die Konfiskation verhangte 82 v. Chr. (Flor.

darum galten die F. vor allem der christlicben II 9). Ob Sulla hierher eine Veteranenkolonie

Polemik als der Gipfel der Unanstandigkeit (Lact. 60 deduziert hat, ist nicht zu sagen (vgL Momm-
Tert. aa. OO. Augustin. c. d. II 27; de cons. sen Herm. XVIII 176). Die verdachtige Stelle

evang. I 33, 51; epist. 91, 5. Arnob. VII 33. des Liber colon. Feldmesser I 213 schreibt die

Cann. c. pagan. 113 Flora., ludorum turpis GrundungjenerdenTriumvimzafdagegenspricht^
genetrix Venerisque magistra; vgl. Martial. I dafi F. von Plinius nicht als colonia bezeichnet

35, 8 guis Floralia vestit el stolatum permiitit wird; Davidsohn a. a. O. will in den Trium-
meretricibus pudorem ; Elagabal beschCnigt seine virn Caesar , Pompeios and Crassas erkennen).

Schmntzereien mit Hierokles durch die Wendung Als Kolonie ist die Stadt durch die Inschriften

Floralia sacra se eelebrare, Hist. ang. Heliog. CIL XI Suppl. 7080 (Not. d. acavi 1890, 109).
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1617 und Suppl. 7041 (Milan! Mus. topogr. 170)

bezeugt, Plinius III 52 spricht nur von Floren-

tini praefktenti Arno adpositi, Ptolem. Ill 1, 43
von &%a)oevTia, doch ergibt sich aus dem Wort-
laut von Tac. ann. I 79 (s. o.) offenbar der Kolonie-

rang des Ortes. Er gehOrte der Tribus Scaptia

an (Kubitschek Imperium Eom. tributim discri-

ptum 84) und wies die typische Form des rOmi-

schen Lagers auf (Davidsohn Gesch. von Fl. I

2) Ort an der Via Aetnilia, wo diese die Arda
(zumPo) quert, von Placentia (Piacenza) 15 romische
Meilen entfernt (Itin. Ant. 288. Tab. Peut. Becher
von Vicarello CIL XI 3281. 3283. 3284). Geogr.

Eavennas IV 33 und danach Guido 37 haben be-

reits die dem heutigen Namen Fiorenzuola naher-

stehende Demimitivform Florentiola (wahrschein-

lich zur Unterscheidung von dem groBen Florentia),

Liudprand von Cremona (f 972) lafit Florentiola

12. Nissen a a. 0. 296). Sein Wachstum 10 12 Millien von Placentia entfernt sein (antapo-

dosis II 65 , Mon. Germ. Ill 299). Doch findet

sich noch im Mittelalter vereinzelt die altere

Namensform (Davidsohn Forschungen zur alt.

Gesch. von Florenz I 9). Die wenigcn Inschriften

von F. CIL XI p. 203. [Weiss.]

3) Kastell und Flottenstation an der Donau
in Pannonia inferior mit starker Garnison und
einem Burgus am linken Ufer, also an einem
Stromubergange gelegen. Not. dign. occ. XXXIII

20 22 = 43 equites Dalmatae. 44 equites sagittarii,

Altino, nunc in burgo cmitra Florentiam. h%prae~
feetus legionis secundae adiutrieis partis inferio-

ris. 58 praefectus classis Histricae. [Patscb.]

Florentiana, ein von Iustinian wieder be-

festigter Ort im Gebiete von Aquae in Moesia
superior, Procop. de aedif. 285, 12 $looQf>vnava.

Jetzt das Dorf Florentin an der Donau, zwischen
der Timokmtindung und Vidin. F. Kanitz Donau-
bulgarien und der Balkan I 278. Tomaschek

BischofFcKxaT^/orm^a Tuseorum wird bereits fur 30 Zur Kunde der Hamushalbinsel II 16. C.Jirccck

fbrderte der Umstand, dafi sich bier am schiff-

baren (Cassiod. var. V 17) Flufi die StraBen von

Eom (iiber Arretium), Pisa, Luca und Bononia

(Tab. Peut. Itin. Ant, 284f. Geogr. Eav. IV 36)

und von Faventia (die gepflasterte romische Strafie

noch im 11. Jbdt. als via petrosa erwahnt, D a vi d-

sohn Forschungen 11) trafen. Hadrian hat im
J. 123 viam Cassiam vestutate collabsam a
Clusinorum (Chiusi) fmibus Florentiam bauen

lassen (CIL XI 6668).

Eine vom corrector Italiae (regionis Tusciae

offenbar) T. Aelius Marcianus Diocletian im J. 287

zu F. ge'setzte Ehreninschrift laBt ebenso wie das

Kontraskript (ace. Florentiae) eines an den cor-

rector Tusciae gerichteten Erlasses vom J. 366

(Cod. Theod. IX 1, 8) F. als Sitz dieses Beam-
ten und Mittelpunkt der Provinz erkennen.

Christliche Martyrer kennt die Legende schon

unter Decius (Acta SS. 25. Okt. S. Minias), ein

das J. 313 erwahnt (Optatus Milev. I 23). Die am
Ende des 4. Jhdts. schon stattliche Christenge-

meinde lud den in Faenza weilenden Ambrosius

von Mailand 393 in die Stadt, wo er die Laurentius-

kirche weihte (Paulinus, Vita Ambr. 27f. Hurter).

Der alteste christliche Friedhof war am linken Ar-

noufer bei der heutigen Xirche Sa. Trinita (CIL XI
p. 308. Hartwig a. a. 0. 80). Erst am Ausgang
der Gotenherrschaft begegnet uns die Stadt wieder

Die Eomanen in den Stadten Dalmatiens wahrend
des Mittelalters I 15. H. Kiepert Formae orbis

antiqui XVII. [Patsch.]

FlorentianuSj vir devotus comitianus (Cas-

siod. var. VIII 27 um das J. 527); vgl. den Art.

Comitiaci und Mommsen N. Archiv XIV
469. [Benjamin.]

Florentini s. Iliberris,
Florentinus. 1) M . . ninius L. f%l(ius)

in der historischen tiberlieferung. Totila suchte 40 Pap(iria) Sextius Florentinus , IIIvir aurfoj

F. den Byzantinern zu entreiflen, doch die Be-

lagerung wurde von den gotischen Fiihrern trotz

eines Sieges uber ein Entsatzkorps aufgegeben

{Procop. bell. Goth. Ill 5). Im J. 547 ist F.

noch byzantinisch, wie die Grabinschrift CIL XI
1693 erkennen lafit, muB aber bald von den

Goten besetzt worden sein, da es sich 552 Narses

ergibt (Agathias I 11). Plinius n. h. XIV 36

spricht vom Wein der Florentiner Gegend. Von

arg(ento) flando, iribfunusj milit/um) legfionis)

I Minerviae, quaestforj provfincwe) Afcjhaiae,
trih(unus) plebfis) (praetor wohl aus Versehen

weggelassen) , legfatus) legfionis) Villi Hispfa-
naej, proco(n)s(ul) pr[ov] finciaej Narb(onensis),

legfatusj Augfusii) prfqj pr(aetore) prov(ineiae)

Arabiae. Grabs chrift auf der Fassade eines der

schonsten Felsengriiber in Petra in der Provinz

Arabien, als deren Statthalter F. gestorben ist

hcrvorragenden Bauten des rOmischen F. ist zu 50 (CIL III 87 verbessert 1414810 patri piissfimqj

erwahnen der Tempel des Iuppiter Capitolinus

(s. Milani Mon. ant. VI 1895, 15f.) an Stelle

der ehemaligen Kirche Sa. Maria in Campidoglio,

das Heiligtum der Isis (CIL XI 1 p. 307. Da-
vidsohn Forschungen 15), zwei Theater (Not.

d. scavi 1887, 129. Davidsohn a. a. 0.) und
ein Aquadukt vom Monte Morello her, dessen

Bogen noch am Ende des Mittelalters sichtbar

waren (Davidsohn a. a. 0. 12).

Literatur: u. a. Hartwig Quellen und For- 60maBen fixiert.

ex testamento ipsius; vgl. Brunnow-Doma-
szewski Die Provincia Arabia [1904] I 169f.

3821). Der erste Gentilname ist moglicherweise

zu [Cajninius zu erganzen; vgl. das Faksimile

a. a. 0. 382. Da die legio Villi Hispawi in der

ersten Eegierungszeit Hadrians verschwindet (vgl.

Daremberg-Saglio IV 1084. Prosop. imp.

Eom. II 84 nr. 300j, die Provinz Arabia 106

eingerichtet wurde, ist die Zeit des F. einiger-

schungen zur altesten Gesch. der Stadt Florenz
I. II, 1875. 1880. G. Dennis The cities and
cemeteries ofEtruria LI 3 74ff. Davidsohn Gesch.

von Florenz I (1896); dazu Forschungen zur alteren

Geschichte von Florenz, I—HI, 1896—1901. Bor-
mann CIL XI p. 306. Milani Reliquie di Fi-

renze antica, Monumenti. anticbi VI 1895. Ni 8 s e n
Itat Landesk. II 2941

P&uly-Wlssowa VI

[Weiss.]

2) L. Vettius Florentinus (CLL XI 1839;

Vettius Florentinus CIL VIII 7008. 7009), Ra-

tionalis Numidiae et Mauretaniae (CIL VI1L

7008. 7009) im J. 320 (Cod. Theod, IX 3 1);

Praeses einer unbekannten Provinz (CLL XI 1839)

im J. 323 (Cod. Theod. XI 30, 12. XH 1, 8);

start) schon mit 28 Jahren und wurde in Ar-
retium begraben (CIL XI 1839).

87
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8) Bruder des Minerviue und Protadius (Symm.
ep. IV 56. 57), wohl der jttngste, da er immer
an letzter Stelle genannt wird, Vater des Mi-
nervius, der sichum das J. 400 verheiratete (Symm.
ep. IV 55), aus einer vornehmen Familie (Symm.
IV 23, 2) der Stadt Trier (Symm ep. IV 30, 1).

Er diente in einem Officium, vielleicht unter den
Notaren oder den Agentes in rebus, und hatte

379 schon eine hohe Rangstufe darin erreicht

.hlorentmus 275t>

Rechtslehrer P. identiflziert werden; derselbe

Kaisererlafi kommt namlich noch an einer zweiten
Stelle des Cod. Iiist. (VI 30 2), vor, wo dem
Namen des Adressaten die Berufsbezeichnung
mUiti hinzugefiigt wird.

Von den Schriften F.s sind uns nur die libri

Xttinstitutionum (durch 41 inlustinians Digesten
aufgenoramene Fragmente und ein Zitat der Schol.
Sin.) bekannt (vgl. die Zusammenstellung bei

(Symm. ep. IV 53; vgl. 24). Quaestor sacri pa- 10 Homm el Paling. I 175ff. und Lenel Paling. I
latii des Honorius im J. 395 (Symm. IX 50 ; vgl. 171ff.). Die erhaltenen Bruchstiicke zeigen, dafi

20, 3) ; dann Praefectus urbis Romae (Symm. ep.

IV 21, 2. 30, 1. 52, 3. 54, 2), in welchem Amt
er vom 14. September 395 (Cod. Tbeod. VI 2,

16) bis zum 21. Dezember 397 nachweisbar ist

(Cod, Theod. VI 2, 20. 14, 2. VIII 7, 19. XII
1, 153-156. Cod. lust, in 23, 1; Tgl. Cod.
Theod. VII 21, 3. VIII 5, 55. 18, 7. XI 14, 2.

XIV 2, 3. 4, 7. Cod. lust. XI 17, 2. 48, 12).

Sein Amt fiel in die Zeit, wo Gildo vom West- 20 alteren Juristen" werden in den erhaltenen Frag-
vniftKn n li/iirtfnl 1 nv* nr<\u i^t^iI j4nli r.u a » y. A f»^ aa La^» «a ,«.«4l .-.-... »

_
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zeigen,

F. in diesem fur Anfanger bestimmten Lehrbuche
das Gaianische System akzeptiert hat ; nach einer
praefatio, die von den Rechtsquellen gehandelt
haben dtirfte, wird das Familienrecht dargestellt
und sohin im 6. Buch das Sachenrecht (Eigentums-
erwerb), im 7.-9. Buche das Obligationsrecht
vorgefcragen ; den SchluB macht— und darin liegt

eine Abweichung von Gaius — das Erbrecht. Von

reiche abgefalien war und daher aus Africa kein

Eorn nach Rom geschickt wurde ; aber trotz der
Hungersnot wuBte er das Volk in Rune zu er-

halten nnd erwarb sick allgemernes Lob (Symm.
ep. VI 47; vgl. IV 54, 2. VI 12, 1. IX 124).

Da er die Forderung des Stilicho, dafi die Se-
natoren einen Teil ihrer Sklaven als Soldaten
fur den Gildonischen Krieg hergeben sollten,

nicht kraftig genug durchsetzte, wurde er im

menten nur Aquilius Gallus (Dig. XLVI 4, 18)
und Trebatins (Dig. XLI 1, 16) zitiert. Die Insti-

tutionen F.s sind in den Schol. Sin. c. 13 (aus
dem 5. oder Anfang des 6. Jhdt.) nnd mehrfach
in den Institutionen lustinians benutzt. (Inst. I

3, 1—3 = Dig. I 5, 4; Inst. II 1, 18 = Dig.
I 8, 3; Inst. II 1, 19 = Dig. XLI 1, 6; Inst.

II 11, 1 = Dig. XXIX 1, 24; Inst. II 16, 6
Dig. XXVIII 6, 37; Inst. II 19, 4 = Dig.

Amte durch Lampadius ersetzt (Symm. ep. VI 30 XXXVIII 5, 50, 1; Inst. Ill 16, 2 = Dig. XLV
64). Ihm ist gewidmet das zweite Buch von
Claudians Raptus Proserpinae (praef. 50). An
ihn gerichtct Symm. ep. IV 50—57. IX 124;
erwahnt Symm. ep. IV 20, 1. 27, 1. 34, 1. 35.

VI 52. 56. 59, 2. Th. Biit Claudii Claudiani

carmina p. XV. [Seeck.]

4) Rtfmischer Jurist der Kaiserzeit. Die Zeit
seiner Wirksamkeit laBt sich nicht genau fest-

stellen. Sicher ist nur, dafi er in der Periode

2, 7; Inst. Ill 17, 1 = Dig. XLV 3, 15).

Literatur: Rudorff Rom. Rechtsgesch. I 179.
Eriiger Geschichte der Quellen und Lit. des
rCm. R. 193. Ear low a Rom, Rechtsgesch. I
751. Teuffel-Schwabe Gesch. der rOm. Lit.

II 958. [Brassloff.]

5) Verfasser von 39 Hexametern, die dem Van-
dalenkOnig Thrasamund (496-523) an einem Jahres-

tag des Regierungsantritts gewidmet und im Codex
nach Antoninus Pius literarisch tatig war; das er- 40 Salmasianus der Anthologie erhalten sind (Riese
gibt sich aus Dig. XLI 1, 16, wo der Autor
sich zum Beweise des Satzes, daB bei agri
limitati Eigentumserwerb durch alluvio ausge-

schlossen sei, auf eine constitutio divi Pii be-

ruft. Einige Forscher (so Eriiger) vermuten,
da6 F. der Zeit des Marc Aurei oder Commodus
angehOre, andere (so Rudorff und die altere

Literatur) versetzen ihn in die Zeit des Severus
Alexander. Fur die erstere Annahme spricht der

12 288. Bahrens PLM IV 426). [Skutsch.]

6) Verfasser eines Werkes uber Landwirt-
schaft (yeaeyixd, vgl. Geop. IV 8, 8. IX 14,

1 u. 0.) in mindestens elf Biichern (Geop. IX
14, 1). Er lebte zu derselben Zeit wie Iulius

Africanus nnd Gargilius Martialis d. h. zur Zeit

des Kaisers Alexander Severus (222—235, vgl.

Geop. IX 14, 1 ; der hier erwahnte Marius Ma-
ximus ist wahrscheinlich identisch mit dem zu

UmstaDd, daB F. im Index Flor. zwischen Scae- 50 Beginn des 3. Jhdts. lebenden Stadtpraefecten und
vola und Gaius steht, fur die zweite Ansicht
wird die Notiz Hist. aug. Alex. 68 ins Treffen
geffihrt in Verbindung mit der Tatsache, daB F.

bei keinem der spateren klassischen Juristen zitiert

wird. Die Vertreter dieser Lehre identifizieren den
Adressaten des Kaisererlasses Cod. lust. Ill 28, 8
aus dem J. 224 mit dem Juristen F. Gegen die

letztere Hypothese wird hervorgehoben, daB Aelius
Lampridius ein anerkannt unzuverlassiger Autor

Historiker; ob er mit dem Juristen F. Nr, 4 iden-

tisch ist, muB fraglich bleiben) und schrieb, wie
Iulius Africanus, in griechischer Sprache. Cha-
rakteristisch fiir sein Werk ist das Streben, die

Medizin mit der Landwirtschaft zu verbinden
(eine Reihe von Kapiteln des XII. Buches, das
von den medizinischen Wirkungen der Pflanzen

und Baumfruchte handelt, geht wohl auf inn zu-

riick), und das Interesse fur das MonstrOse auf
sei; bei unbefangener Betrachtung wird man aber 60 dem Gebiete der Gartenkunst. Sicher benutzt sind
in seinem Bericht schwerlich eine Beziehung auf
unseren Juristen entdecken. Die Tatsache, daB F.
bei keinem der spateren Rechtslehrer aus klasai-

scher Zeit erwahnt wird, kann fur die LOsung der
chronologischen Frage nicht in Betracht kommen,
da wir fiber Art und Umfang der Schriftstellerei

F.s ra wenig anterrichtet sind. Der Adressat des
oben zitierten Reskriptes darf nicht mit dem

von ihm die Quintilier (vgl. Geop. V 14, 4). In der
rCmischen landwirtschaftlichen Literatur ist er

nicht benutzt
-,
die Graeci des Palladina stammen

aus Gargilius Martialis. VgL tber ilm die grond-
legende Abhandlung von E. Oder Rh- Mas. XLV
83ff. AuBerdem G em o 1 1 Unterguchangen fiber die

Quellen der Geoponica (BerL Studien JO) 149ff.

Meyer Gesch. der Bot U 218. (M. WeUmann.]
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7) ROmischer Topfer, Dragendorff Bonn.
Jahrb. XCVI 150. [C. Robert.]

Florentins. 1) Praefectms Aegypti, als der
•drifcte Osterbrief des Athanasins geschrieben wurde,
d. h. gegen Ende 330. Schwartz Nachr. der

Oott. Geseltsch. d. Wiss. 1904, 345.

2) Flavins Florentius (De Rossi Inscr.

Christ, nrb. Romae I 148), Vater des Lucianus
(Zosim. V 2, 1). Schon im J. 346 erscheint er als

nus, denn die Cberlieferung^ ist schwankend, Co-

mes sacrarum largitionum im Occident, erwahnt
am 25. November 385 (Cod. Theod. I 10, 3. XI
30, 46. 36, 30).

8) Praefectus Augustalis, erwahnt am 20.

Dezember 384 (Cod. Theod. IX 33, 1. XI 39, 9

und falsch datiert Cod. Theod. I 14, 1. XII 1,

112. Cod. Inst I 37, 1; vgl. Mommsen Chron.

min. I 297): Proconsul Palaestinae, erwahnt am
-einfluBreicher Comes des Constantius nnd scbreibtlO 25. August 385 (Cod. Theod. X 16, 4). Vgl.

an Athanasius, nm ihn zur Riickkehr nach Ale-

xandria zu bewegen, wonach er Christ gewesen
sein wird (Athan. hist. Ar. ad Mon. 22 = Migne
•Gr. 25, 717). Praefectus praetorio Galliarum in

den J. 357-360, stand er in schlechtem Verhaltnis

zum Caesar Iulianus, der ihn an der Bedriickung

der Untertanen zu hindern suchte (Ammian. XVI
12, 14. XVII 3, 2—6. XVIII 2, 4. 7. XX 4, 2.

-6—9. 9, 5. Zosim. V 2, 1. Iulian. ep. ad Athen.

Seeck Die Briefe des Libanius 158.

9) Sohn eines Vaters, der Consularis Syriae

oder Comes (Mentis gewesen war (Liban. or.

XLVI 6—8 p. 466). Er hatte sich wiederholt

in Rom aufgehalten (a. O. 26 p. 480). Noch als

Jiingling (a. O. 1 p. 463) war er zuerst Cousu-
laris Ciliciae (a. O. 3 p. 464) und wurde dann
Consularis Syriae, wahrscheinlich im J. 392 (Seeck
Die Briefe des Libanius 158). Dies Amt ver-

280 A. 282 C. 283 A. C ; epist. 17 p. 384 D. Liban. 20 waltete er mit so grausamer Willkur, daB Liba-
«r. XVIII 84. 85 p. 549. 550). Als dieser sich

zum Augustus ausrufen lieB, floh F. zu Constan-
ts (Ammian.^ XX 8, 20-22. XXI 6, 5), nnd
Iulian sandte ihm seine Familie nach (Ammian.
XX 8, 22). Er wurde von Constantius zum Prae-
fectus praetorio Illyrici nnd zum Consuln fiir

das J. 361 ernannt (Ammian. XXI 6, 5. XXII
3, 4. Zosim. Ill 10, 4. Ioh. mon. vit. S. Artemii
19 = Migne Gr. 96, 1269). Als Iulian in Illy-

nios sich veranlafit sah, die Schmahrede XLVI
gegen ihn zu halten. Er konnte identisch sein

mit dem antiochenischen Christen, der Bruder
des Valerius war (Joh. Chrys, ad Theod. laps.

II 4 = Migne Gr. 47, 313), wohl auch mit dem
F., der als Beamter unter Arcadius und Hono-
rius, d. h. zwischen den J. 395 und 408, vor-

kommt. Cod. lust. XI 48, 12.

10) Patricius unter Arcadius (395—408), be-
Ticum einrfickte, entfloh er auch von hier (Ammian. 30 stimmte testamentarisch sein Haus in Konstan-
TVTft A ,7~"™ TTT1A ^ *

u * m - J -
tinopel zu einem Greisenheim. Pseudocodinus
Orig. Const. Ill 105. Vielleicht identisch mit
dem Vorhergehenden.

11) Magister militum im orientalischen Reichs-

teil, an ihn am 15. OktobeT 415 gerichtet Cod.
Theod. I 8, 1. Wohl derselbe, der 399 einen

Gebirgspafi bei Selge gegen Tribigild verteidigte,

sich aber durch Bestechung verfiihren HeB, ihn

den Goten zu Offnen. Zosim. V 16, 2. 3.

12) Tribunus der Domestici im orientalischen

XXI 9, 4. Zosim. Ill 10, 4). Abwesend zum Tode
verurteilt, hielt er sich versteckt und kam erst

nach dem Tode lulians wieder zum Vorschein
{Ammian. XXII 3, 6. 7, 5).

3) Sohn des Nigrinianus, der 350 Consul war
(Ammian. XV 5, 12. XXII 3, 6), Antiochener
(Liban. ep. 113 ; vgl. 96. 220) von groBem Reich-
turn (Liban. ep. 424), eng befreundet mit dem
Notar Spectatus, dem Vetter des Libanios (Liban.

ep. 46. 62. 424). Im J. 355 war er Gehilfe nnd 40
Stellvertreter des Magister officiorum am Hofe
<les Constantius (Ammian. XV 5, 12: agens pro
onagistro officiorum), dann selbst Magister of

fjciorum in den J. 359—361 (Ammian. XX 2, 2.

Liban. ep. 59. 62. 113). Durch Iulian wurde er

seines Amtes entsetzt und auf die Insel Boae
verbannt (Ammian. XXII 3. 6). An ihn gerichtet
Liban. ep. 46. 59. 69. 70. 83. 96. 113. 124. 220.

249. 354. 424; vielleicht erwahnt Liban. ep. 1172.

Reichsteil im J. 431, Man si Condi, collect.

IV 1133.

13) Orthodoxer Christ (Theodor. ep. 47. 89
= Migne Gr. 83, 1225. 1284. Ha en el Corpus
legum 249. Liber, brev. 11 = Migne L. 68, 999.

1000. Nov. Theod. 18). Praefectus urbis Con-
stantinopolitanae, an ihn am 6. November 422
gerichtet Cod. Theod. VI 8, 1. Als Praefectus

praetorio Orientis nachweisbar vom 21. April 428
4) Comes sacrarum largitionum am Hofe Va-50(Cod. Theod. XV 8, 2) bis zum 27. Marz 429

lentinians I., nachweisbar vom 8. September 364
(Cod. Theod. XIII 1, 6) bis zum 17. September
366 (Cod. Theod. XII 6, 11; vgl. V 17, 3. XI
12, 3), Praefectus praetorio Galliarum (Ammian.
XXVII 7, 7), nachweisbar am 3. Juni 367 (Cod.
Theod. XIII 10, 5); vielleicht an ihn gerichtet
Liban. ep. 17 nnd das Brieffragment, das in der
Anmerkung zu 1556 bei Wolf abgedrnckt ist.

5) Anhanger des Usurpators Procopius, von

(Cod. lust. I 19, 8 ; vgl. Cod. Theod. VIII 4, 29.

XII 4, 1. XVI 5, 65. Cod. lust. VI 62, 4. X 34,

2. 35, 1). Consul im J. 429 (Mommsen Chron.
min. Ill 529. Nov. Theod. 26, 1. Mansi Concil.

colL VI 564. 940. VII 4. 128). In derselben

Praefcctur zum zweitenmal als Nachfolger des Iso-

dorus (Theod. ep. 47; vgl. 44) nachweisbar vom
31. Januar 438 (Nov. Theod. 3) bis zum 26. No-

vember 339 (Cod. lust. IX 27, 6 ; vgl. Nov. Theod.
ihm zum Befehlshaber von Nicaea gemacbt, nahm 60 1. 4. 5, 2. 7, 1. 8—12. 14. 16. 17, 1. 8. Cod.
ihn im J. 366 bei seiner Flucht gefangen und
lieferte ihn an Kaiser Valens aus, wurde aber
selbst von dem gegen ihn aufgebrachten Heere
verbrannt. Philostorg. IX 5. 6. Ammian. XXVI
% 8—10.

6) Dux Germaniae zwischen den J. 372 und
374. Ammian. XXIX 4, 7.

7) Florentius oder Florianut oder Fforenti-

Iust. I 14, 6. 24, 3. 51, 10. 52, 1. II 15, 2.

XJJ 23, 14 nnd falsch datiert I 3, 22). Zwischen

den J. 444 (Nov. Theod. 26, 1) nnd 448 wnrde er

zum Range eines Patricius erhoben (Liber, brev.

11 = Migne L. 68, 999. Theodor. ep. 89 = Migne
Gr. 83, 1284. Mansi VI 564. 940. VII 4. 128)
nnd wohnte dem Concil Ton Chalkedon im J. 451
bei (Mansi a. O.). An ihn gerichtet Theodor.
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ep. 89. Dagegen scheint der Adressat von Isid. ¥este)feriaeconeeptivae, da derName imKalender

Pelus. ep. T 227. 486 = Migne Gr. 78, 324. 448 fehlt, wohl gegen Ende April gefeiert, wie die.

ein anderer F. zu sein. [Seeck.] spateren Floralia. Ein imFruhjahr stattfindendes

14) Consul des J. 515; vgl. Mom m sen sacrum Florae erwahnt auch der im Carm. de fig.

Chron. min. IIL et schem. 119f. (Halm Rhet. Lat min. p. 68)

15) Ein geborener Thrakier und Fuhrer einer als Beispiel der xaoevfl-eots angeftlhrte Dichtervers ::

Reiterschwadron , entscheidet durch persOnliche hue ut venimus, interea — nam tempus erat

Tapferkeit und das Opfer seines Lebens die Schlacht ver et sacrum Florae et Cereris tiemus — imus*

bei Satala in Armenien im J. 530 zugunsten der ad aras. [Wissowa.]

Rtimer gegen Mermeroes (Procop. bell. Pers. I 15 10 Florinus, Altersgenosse des Irenaeus und

p^ 7m [Benjamin.] dicsem von Kleinasien her personlich bekanntr

Floriaciim, villa in Divionensi territurio dort in vornehmer Stellung (ka/jjigtoe jtgdaocav ev

Greg. Tur. hist. Fr. Ill 35. Jetzt Fleury sur xfj fiaoifoxfi a&lfj), spater urn 190 in Rom Pres-

Ouche, dep. Cote-d'Or, Longnon Geogr, de b'yter. In einem syrisch erhaltenen Fragment

la Gaule au VI « siecle 213. Holder Altkelt. eines Briefs (frg. XXVIII in der Irenaeusansgabe

Sprachschatz s. Floriacus. [Ihm.] von Harvey 1857, II 457) an Bischof Victor von

Floriana,KnotenpunktderStTafienMogetiana- Rom fordert Irenaeus, dafi man dort den F. strafe-

Aquincnm und Sopianae-Brigetio in Pannonia in- wegen seiner ketzerischen Schriften, worauf dessen

feriorfltin Ant. 263. 264),nachv. Domaszewski Exkommunikation erfolgt sein diirfte. In zwei

Westdeutsche Ztschr. 1902, 180ff. das heutige 20 Schriften hat Irenaeus den F. _direkt bekampft:

Tata, sudOstlich von Brigetio. Mommsen CIL negi fiovaoztas rj msqI rov fit) elvat toy &eov noir}-

III p. 432. 523. H. Kiepert Formae orbis anti- zi)v xax&v und xsqi dydoddos. Die Titel be-

qui XVII. [Patsch.] weisen, dafi F. gnostische, speziell valentinianische-

Florianenso (oppidum), in Mauretania Cae- Gedanken vertreten hat. Einzige Quellen: Euseb.

sariensis, Sitz eines Bischofs im 5. Jhdt., Not. hist. eccl. V 15. 20 und Philastr. de haer. 79, w»

episc. Mauret. Caes. nr. 32, in Halms Victor mit dem andern, der, ebenfalls Haretiker, den

Vitensis p. 69. Vielleicht derselbe Ort beiPtolem. Coluthianern opponierte, F. gemeint sein mufi.

IV 2, 27 p. 608 Mull. {QZooqio), [Dessau.] Vgl. Harnack Gesch. d. altchristl. Lit. I 5931

Florianus. 1) Praeses, wohl von Belgica und Th. Zahn Forschungen zur Gesch. des neu-

secunda, da am 1. Marz 326 ein an ihn gerichtetes 30 testament! Kanons IV 1891, 283—308.

Gesetz in ewitate Bellovaeorum zur ftffentlichen [Julicher.]

Ausstellung gelangte (Cod. Theod. VII 20, 1. 2). Florius. 1) Flufi an der Kiiste des nordhcheit

Uber die Zeit desselben s. Ztschr. f. Eechtsgesch. Hispanien, nur bei Plinius in der Kustenbeschrei-

Rom. Abt, X 234. "bung (naeh Varro und Poseidonios) genannt, die

2) Conies rerum privataram am Hofe Valen- sich aus den einzelnen Angaben bei Strabon, Mela,

tinians I., nachweisbar vom 12. September 364 Plinius und Ptolemaios einigermafien vollstandig

(Cod Theod. VIII 5, 20) bis znm 29. Marz 369 erganzen lafit; Gstlich von der Nordwestspitze-

Cod. Theod. X 9, 1 ; vgl. V IB, 4. 15, 18. XI und von dem FluB Nelo (IV 111 promunturium

7, 11. Cod. lust. VI 4, 2. XI 62, 4. 68, 4). Celticum, amnes Florim, Nelo; Mela nennt in

3) Comes, vielleicht (Mentis, jedenfalls von 40 dem entsprechenden Stuck III 11 den Sars, den

dem Vorhergehenden verscbieden, da am 9. No- heutigen Sor, und dann mit "Dbergehung des,

vember 368 ein Gesetz an ihn nach dem Orts- Mearus, der Navia und des Nelo die Saha, die

datum Marcianopolis nicht von Valentinian, son- heutige Sella) , dem Nattog des Ptolemaios (II

dern von Valens gegeben ist, er sein Amt also 6, 5), dem heutigen Nalon, wo Ptolemaios den

im Orient verwaltete: Cod. Theod. IX 1, 10. Miagog setzt (II 6, 4), der in der heutigen Mera,

11 34 8 bei Ortigueira fortlebt. DeT lateinische Name
'

i) Consularis Venetiae im J. 368 oder 370 F. ist sehr auffiUlig, einheimischen Ursprungs

oder 373, Cod. Theod. VIII 8, 1 = XI 7, 10. kann er nicht sein, weil dem Iberischen das f
5) Vicarius Asiae s. Flavianus Nr. 14. fehlt; vielleicht ist er aus fluvius Meatus ent-

6) Comes sacrarum largitionum im J. 385, 50 standen. [Hubner.]

s. Flore ntius Nr. 7. 2) Aus einer Rede des alten Cato de re Fiona*

7) Comes sacrarum largitionum im Occident sind drei Bruchstticke erhalten; vgl. Jordan

im J 447, Nov. Val. 7, 3. 24. [Seeck.] Catonis quae exstant 64, s. auch p. LXXXVIIL

8) s. Aelius Nr. 55, Annius Nr. 46, [Hiinzer.]

C a e c i 1 i n s Nr. 56 und P u b li c i u s. Floronia , Vestalin , von L .
Cantilms verfubrt

T. Florid(ius) Natalis, weihte als Legat einer und deshalb 538 = 216 vemrteilt (Liv. XXII

britannischen Legion (der VI Victrk oder der 57, 2).
[Miinzer.]

XX Valeria Victris) im 3. Jhdt. n. Chr. (an- Floras. 1) Ein Arzt ,
der Antonm, die Ge-

scheinend unter Caracalla oder Alexander) einen mahlin des (alteren) Drusus, behandelt Galen.

Temnel in Coccium (CIL VII 222, vgl. Hiibner 60 im 4. Buch neat ow&sowg <paQ(iaxa>v. XIIJ68 K.

z. Inschr.).
"
[Groag.] Der Autor nennt sie falschUch Mutter des^Dnisus.

Floridus, romischer Topfe

Bonn. Jahrb. XCVI 147. 15r

Florifertum, rCmisches

Paul. p. 91 Florifertum duw*, ^«^* ™ ~™ ~, — , *
.

spicae feruntur ad samarium (Florae} (uber
t

, L8tein -J

die Erganztmg Wissowa Relig. u. Kultus d. 3) Yalexins T\oTus,inrperfe^M*nnus,prwse^

BOmer 164, 6), jedenfalls (wie viele landliche Numidioe (Dessau 631—633 =^ CIL VIII

5345—2347. 4324), eroflhete im J, 30a in

seiner Provinz die Christen?erfo3gung : Opt. Mil.

in 8. August. c.Cresc. Ill 27, 80 = Migne L.

43, 511. CIL YHI 6700 «* 19353. Pallu de

X e b s er t Fastes des proTinces Africaines II 311.

4) Sohn des Euasius, Isaflenser in Africa,

"wurde als Anhanger des Usurpators Firmus um
das J. 374 lebendig verbrannt, Ammian. XXIX
5, 43.

ventos (bis Augustus) , seneotus (bis in die Zeit

des Verfassers T>ald nach Traian). Daneben geht

aber noch eine zweite gleichfalls zuerst bei dem

alteren Seneca vorkommende Einteilung her, welche

die alte annalistische Anordnung verlafit und zwei

grofie Abschnitte, die bella externa und die bella

eimlia, macht, diese letzteren aber, abweichend

von Livius, der nur Buch 109—116, d. h. den

Krieg Caesars mit Pompeius, als helium civile be-

5) Magister officiorum am Hofe des Theo- 10 zeichnet hattc, mit den Gracchischen Unruhen
<. __°_i _• i 1/3 t— : oqa tn^R Vio^innpn laRt. T>ipftft Kinrftilune' lieert den ur-

-dosius, nachweisbar vom 16. Juni 380 (Cod.

Theod. VI 27, 3. VIH 15, 6) bis zum 3. Februar

381 (Cod. Theod. VI 29, 6); Praefectus praetorio

Orientis nachweisbar vom 30. Juli 381 (Cod.

Theod. XH 1, 87) bis zum 5. Marz 383 (Cod.

Theod. XII 1, 96; vgl. I 2, 8. Ill 8, 2. IV

20, 2. V 14, 31 [falsch datiertj. VI 10, 3. 22,

«. Vin 1, 13. 5, 38-40. 11, 4. 15, 7. IX 27,

4. 37, 3. X 19, 10. 21, 2. XII 1, 92. 96. XVI
5, 9. 10, 7. Cod. lust. XI 71, 1).

6) Alexandrinae urbis procurator, wohl falsch

aus dem Griechischen des Priscus ubersetzt (lord.

Rom. 333), t&v ozoaztomxedv zayfidiwv qyovuE-

yos, ofiov re xal zijv noXinxyv disxeov agxr/v

<Euagr. hist. eccl. II 5), hiernach wahrscheinlich

Comes rei militaris per Aegyptum et vices agens

praefecti Augustalis, schlagt unter Kaiser Mar-

xian (450—457) einen Einfall der Blemmyer und

Novaden zuriick, aa. 00. [Seeck.]

beginnen lafit. Diese Einteilung liegt den ur-

spriinglichen zwei Biichern des F. in der altesten

Hs., dem Bambergensis aus dem Anfange des

9. Jhdts., zu Grunde, wahrend alle iibrigen vier

Biicher haben, die jedoch nicht von F. selbst her-

riihren konnen, da er am Ende des 1. Buches I 42,

14 sagt hos igitur populi Bomani omnis domesti-

cos motus separates ah externis iu&ti&que bellis

ex ordinepersequemur (vgl. O.Rossbach XXXff.)

.

20 Den gleichen Abschnitt in der romischen Ge-

schichte macht aber auch Velleius, der den Tod

des Tiberius Gracchus IE 3, 3 als das initium

in urbe Roma civUis sanguinis gladiorumque

impunUatis bezeichnet. Ebenso ist endlich audi

die Anordnung des Geschichtswerkes des Appian

beschaffen, in dem die eutpvXia und die zu ihnen

von Photios gerechneten, aber nicht mehr erhal-

tenen Alyvsma (s. Bd. II S. 217, 6) auf die Dar-

stellung der Kriege mit den fremden Volkern

7) Aemilius ' Florus Paternus s. Paternus. 30folgen, Also nicht den fur ihn auch viel zu

8) Comes rerum privatarum im J. 541 (No-

Tell. 154). [Benjamin.]

9) L. Annaeus Florus {luli Flori nur die

Bamberger Hss., was aus Luei Flori entstanden

ist, O. Rossbach Ausg. d. Flor. XLIII) heiBt

der Verfasser eines Abrisses der rOmischen Ge-

schichte, welcher in den Hss. den Titel epitoma

de Tito Livio mit oder ohne Hinzufugung von

iellorum omnium annorum septingentorum fuhrt

kurzen F. hat Appian beniitzt, wie O. Hirsch-

feld a. a. O. 543 aus der Ahnlichkeit seiner An-

gaben prooem. 6 mit praef. 5ff. crschliefit, son-

dern die ausfuhrliche Quelle des F., welche wahr-

scheinlich das Geschichtswerk des alteren Seneca

war (uber sichere Spuren dieses Werkes auch bei

Cassius Dio s. Berl. philol. Wochenschr. 1905,

1569ff.).

In diese Disposition hat nun F. seine kurzeoeuorum omnium anrwram svywvnyvmvrwn lunit j-^ ^^ ^io^m^^. "«- "- -- ——
und die romische Geschichte bis in die Zeit des 40 Darstelhmg der Schicksale des populus Bomaiius,

Augustus behandelt. F. will eine kurze Darstel-

lung der in grCfieren Werken weniger iibersicht-

lichen Ereignisse wie in einem Gemalde geben

(I praef. 3 in brevi quasi tabella totam eius

imaginem, ampleetar) und hofft als begeisterter

Patriot auf diese Weise zugleich seinem Vater-

land {principis populi) einen guten Dienst zu

erweisen. Das ist ihm auch tatsachlich gegliickt.

Denn seine Schrift, welche das Imperium Roma

welchen er nach dem Vorgange des alteren Cato

in den Origines als seinen Helden feiert (O. Ross-

bach LII), eingefiigt, die Erzahlung jedoch nicht

bis in seine eigene Zeit herabgefilhrt , sondem

mit der Bliite des Reiches unter Augustus be-

schlossen. Das muBte er von seinem Standpunkte

aus tun, da er iiber die zunachst auf Augustus

folgenden Kaiser nichts Gutes berichten kann,

sondern ihnen inertia vorwirft, und erst seit

num als Ergebnis eines Wettstreites zwischen 50 Traian sich aus dem Greisenalter eine zweite Zeit

Fortuna und Virtus hinstellt (ebd. 2, ahnliche

Vorstellungen bei Curtius X 5, 35 und Ammian.

Marc. XIV 6, 3), ist im Altertum, Mittelalter und

in der Neuzeit sehr viel gelesen und beniitzt

worden (O. Rossbach XXIVff. XXIX. V), und

hat das allgemeine Urteil fiber die Weltmacht

Roms starker beeinflufit, als manches groliere

Werk. Um die Tatsachen besser zusammenfassen

zu konnen, stellt sich F. in einem zuerst bei dem

jugendlicher Kraft entwickeln laBt {sub Traiano

prineipe movit lacertos et praeter spem omnium
scneetus imperii quasi reddita iuventute revire-

scit t praef. 8). Diese letzte Stelle bietet auch

nebst den vorausgehenden Worten a Caesare

Augusto in saeeulum nostrum haut multo minus

anni dueenti den sichersten Anhalt fur die Be-

stimmung der Z eit des F. Denn da er von dem

Principat des Traian als etwas Vergangenemspnchtzu noimeu, main sicu r. in eineui iueitu- uei utrm inuupiuvjiiwuii '"^"""" ~-o—o„ *

alteren Seneca nachweisbaren Verglekhe (s. Bd. I 60 und ihm die neue Bliitezeit semer eigenen lage

S. 2239; Suppl. I 84ff., ein ahnliches Bild bei

Diodor I 3, welcher den ganzen Kosmos mit einer

einzigen Polis vergleicht), den spater auch Am-
mianus Marcellinus a. a. O. verwendet (O. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1899, 542), die Geschichte

des rOmischen Volkes als das Leben eines ein-

zelnen Menschen vor und teilt sie in infantia

(KOnigzeit), adutescentia (bis 264 v. Chr.), iu~

als gegenwartig gegenuberstellt , auch seit des

Augustus Eintritt in die Geschichte bis znm Tod

Traians ca. 160 Jahre verfiossen waren, so mflssen

diese Worte gegen Ende der Bagiwong
!
to

Hadrian geschrieben sein. Genauere Zertoestim-

mungen, wie die von O. Hirschfeld a. a. O.

552ff., das erste Buck aei 116 n. Chr. oder vor

dem August des J. 117, in dem Traian starb,
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verfafit worden, wahrend die Hinzufugung des
zweiten erst spater erfolgt sei und nicht in dem
ursprtingUchen Plane des F. gelegen habe, machen
die Annahme von starken spateren Andernngen,
wie die Hinzufugung von I 34, 18—22. I 47,
sowie einzelner nicht sichernachweisbarer Verderb-
nisse notwendig und sind schon von M. Schanz
Gesch. d._rom. Lit. * III 69 zurtickgewiesen worden.

Die Ubersichtlichkeit der Darstellung erhohen

seiner Ausgabe des Floras) und J. Lipsius (Electa
H 5) reicnen Beifall gefimden hat, aber dem
heutigen Geschmack weniger entspricht (E. Nor-
den Die antike Kunstprosa II 598ff,). Der Wort-
s chatz und die Syntax desF. 1st die der silbernett
Latinitat und stent noch unter dem Einflufi der
Sprache des jiingeren Seneca, Lrtcanus (0. Ross-
bach De Senecae recens. et emendat. 167ff.) und
Tacitus (A. Eg en De Floro hiatorico elocution! s-

Zusammenfassungen (anaeephalaeosis nennt sieJO Taciteae imitatore, Diss. Minister 1882; s. iedoch
der Grammatiker des 4. Jbdts. n. Chr., von dem
die tfberschriften der Kapitel in unseren Hss. her-

ruhren, s. 0. Rossbach XXVII), welche F. am
Ende der bedeutendsten Abschnitte, der Konigs-
zeit (I 2), der italischen Kriege (1 17), des Parther-
krieges des Crassus (I 47) einschiebt. Das zweite
Buch wird nur nach dem Tode der Kleopatra unter-

brochen, indem F. II 21, 1 sagt, damit seien die

Burgerkriege bescblossen, und zu den Kampfen des

0. Rossbach Ausg. LVIIIif.) mit ahnlicher Vor-
liebe fur kurze parataktisch nebeneinander gestellte
Satze, fur gewisse Worte wie quippe, quasi, usque,.
mox, etiamnune u. a., mit mOglichster Vermei-
dung anderer wie haut und etsi, seltenem relati-

vischen Anschlufi uDd tibergangspartikeln usw.
In mancher Beziehung geht jedoch F. iiber seine
Vorbilder hinaus, so dafi einige ibn schon zu den
afrikanischen Latemern rechnen. Mit dem Zweck

Augustus gegen die Noriker, Illyrier, Germanen 20 der Scbrift steht in Zusammenhang , dafi F. oft
u. a. iibergeht. Die Darstellungsweise
F. ist entsprechend seinem ausdriicklichen Zweck
kurz und eilt rasch von einem Ereignisse zum
andern, ohne dabei wirksame Einzelheiten oder
besonders wichtige Ausspriiche zu verschmahen.
Dabei ist er nicht Historiker, sondern Rhetor,
meist im guten Sinne des Wortes, und will kein
Handbuch der romischen Geschichte schreiben,

sondern an dem besonders geeigneten Stoff seine

Beredsamkeit zeigen. Seine Sprache ist deshalb 30 auch mitten in den Satzen werden z. B. Aufzah-

die Verba finita oder die Copula auslaiit und
sich mit blofien, die Tatsachen kurz zusammeii-
fassenden Substantiven , Adjektiven mid Partizi-
pien begnugt. Sehr sorgfaltig erwogen und offen-

bar auf rhythmischen Vortrag berecbnet, ist wie-

bei alien rhetorisierenden Schriftstellern die Wort-
stelhmg, namentlich in den Elauseln (R. Sab-
badini Rivista di filol. XXV [1895] 600ft
Bornecque Muse'e Beige VII [1903J 16ff.). Aber

lebhaft und klar, sowie reich an Bildern und
dichterischen Wendungen. Auch streut er ge-
legentlich Sentenzen und kurze moralisierende
Betrachtungen ein, nicht selten sogar Ausrufe der
Bewunderung oder Mifibilligung wie I 1, 3, 5
von dem siegreichen Horatius rarum cdias decus,
ebd. 7, 8 mira res dictu wegen der Augurien bei
einer Tempelweihung, ebd. 22, 30 o pudor, weil
das Heer des Fabhis Cunctator aus ausgehobenen

lungen gern paarweise angeordnet (II 1, 6. 13,3.
27. 23, 7 u. 0.) oder zerfallen in grGfiere aus der
gleichen Silbenzahl bestehende Teile wie I 1, 5, 6
fasces trabeae eurules anuli, phalerae paluda-
menta praetextae (je 11 Silben) , oder sind ahn-
lich in drei Teilen parallel angeordnet wie ebd.

7, 4 in senatum caedibus, in plebem verberibus.

in omnis superbia (je 7 Silben), vgl. auch I

11, 3ff. nihil mollius eaelo: ; nihil
Sklaven bestebt. Vortrefflich wirken manchmal 40 uberius solo: ; nihil hospitalius
Antithesen wie in der Schilderung des zweiten

' •..-..— ^ .-

Punischen Kriegs I 22, 23ff. arma twn erant:
detracta, sunt templis. deerat inventus : in saera-
mentum liberata s&rvitia. egebat aerariwm: opes
suas libens senatus in medium protulit. Nament-
lich liebt F. Steigerungen , fur die derselbe Ab-
achnitt ein geeignetes Beispiel bietet. Wie vom
Himmel steigt die gravis atque htctuosa Punwi

mari: ; und ebd. 22, 2 abla-
turn mare , raptae insulae, dare tributa (je 5-

Silben). Gelegentlieh iibertreibt aber F. und wird
geschmacklos, wenn er fortwahrend geistreich und
spitzfindig zu sein versucbt. Dahin gehGrt I 7r

17 Camillus (Oallos) adeo cecidit ut omnia in-
eendiorum vestigia Galliei sanguinis inuivdatione

deleret. I 31 , 6 nihil — spedosius videbatur
quant esse Carthaginem, quae non timeretur.belli vis atque tempestas aus dem Schnee der x __ s ; a t

Alpen nach Italien herab (9) und der primi im-hQl 18 ut, quatenus urbs eripi Romanis non po-
petus turbo inter Padum atque Ticinum valido terat, triumphus orderet. II 30, 27 m denique-
statim fragore detonuit (10); dagegen heifit -"- rt — -— — -• ----'• ->-*-

es von der Schlacht an der Trebia hie seeunda
Punieiprocella desaevit (12); weiter von dem
Trasimennischen See sogar tertium fulmen Han-
nibalis (13) und von Cannae quartum id est paene
ultimum to In us imperii (1 5). Aber auf die
Rettung Roms ist schon bei der kiibnen Tat des
Scipio Africamis am Ticinus hingewiesen: hie

in Qermania pax erat, ut mutati homines, alia
terra, caelum ipsum mitius molliusque solito

videretur. Superlative und steigemde Epitheta.

wie ingens, immensus, ineredibilis , perpetuus
braucht er zu baufig. Wenn er seine Ubertrei-

bungen und ktlhnen Vergleiche auch oft durch
Worte wie quidam und quasi (letzteres 125 mal)

einschrankt, so wird der ungunstige Eindruck da-
erit Scipio, qui in exitium Africae erescit, nomen 60 durch nicht gemindert. Dazu kommt, dafi F.
ex malis eius kabiturus. Kurzer ist die Steige- ~1 iir ^ ^' Lil

' ^- t— j.«. 1__

rung in der Beschreibung der Schlacht bei Mag-
nesia I 24, 17 primum trepidatio, max fuga,
deinde triumphus fuerunt. Das sind nur wenige
Proben der aufierst wirkungsvollen, den Tatsachen
geschickt angepaBten Schreibweise des F., die
namentlich in der Renaissance und bei bedeuten-
den Humanisten wie CI. Salmaaius (Vorrede

gelegentlieh geschichtliche Irrtfimereben-
so in der Erzahlung wie in seinen Beuxteilungen

der Feldherren und Staatsmanner begeht. So er-

wahnt er bei der ZerstOrung Roms durch die

Gallier nur die ruhmliche trberlieferung Ton der
den Fevnden durch Camillus beigebrachteo Nieder^

lage (I 7, 17), er verkennt das Wcsea des Volks-
tribunats (II 1, 1), schmfickt die Obergabe des

2V65 J^lorus floras ^Y0O

Vercingetoris: an Caesar rhetorisierend aus (I 45
t

26), glaubt, dafi Capua wie Neapel und Hercu-

laneum am Meer liege (I 11, 6), und halt den

mons Falemus fur verschieden von dem Massi-

eus. Weiteres s. bei L. Sp,engel Abhdl. Akad.

Munch. IX % 319ff. J. Reber Das Geschichts-

werk des F., Freising 1865, 18ff. und A. Riese
Korresp.-Bl. d. Westd. Zeitschr. IX 216ff. Da-

bei ist es jedoch keineswegs sicher, daB er die

Irrtumer zuerst begangen hat, sondern mindestens

ein Teil davon wird aus seinen Quellen herriihren.

Von diesen Quellen des F. sind die Histo-

rien des alteren Seneca, welche der ausfiihrlichen

Darstellung der Burgerkriege nach dem Braucbe

der rfimischen Geschichtschreiber sicher einen

Abrifi der friiheren Ereignisse vorausscbickten,

sowie die Origines des alteren Cato bereits er-

wahnt. Selbstverstandlich bat F. auch den Li-

vius direkt und indirekt benutzt. Aber einen

Auszug aus ihm, wie es unsere Hss. tun, kann
man ibn deshalb nicht nennen, weil er oft von

Livius abweicht (s. C. H. Heyn De Eloro liisto-

rico, Bonn 1866, 49flV), und weil eT eine ganz

andere Anordnung befolgt. Da er auch nie seinen

Namen nennt, so ist die hsl„ schon im 6. Jhdt.

n. Chr. nachweisliche Gestalt des Titels (Malalas

VIII p. 211, 2 Bonn, xa-dxos 6 oo<pd>ratos $>l&-

qos vjT£{iVT}fj,auoev vx r(bv A ifiiov ovyyQaufidrcov)

wohl zur Empfehlung des F. erfunden worden,

oder dadurch entstanden, dafi in den meisten Co-

dices die Periochae des Livius vor F. stehen. Wie
cr urspriinglich lautete, ist kaum nocb festzu-

stellen (0. Rossbach Ausg. XLVIIff. 1). Nur
epitoma scheint in der hsl. Uberlieferung ecbt,

da es die beiden mafigebenden Hss. geben und
es den Worten der Vorrede (3) gut entspricht.

Man hat deshalb epitomae rerum Romanarum
oder epitomae rerum a populo Romano gesta-

rum vermutet. Ferner liegt historia bellorum
omnium (oder Romanorum) oder bellorum Ro-
manorum libri duo, da bellorum omnium sep-

tingentorum annorum nur in dem Bambergensis
steht und Aagustinus de civit. dei III 19 mit

den Worten Ms quoque fatentibus, qui non tarn

narrare bella Romana quam Romanum impe-
rium laudare instituerunt den Titel nicht genau
angibt, auch einen dem Bambergensis vervvandten

Codex benutzt haben kann. Fiir einzelne Ab-
schnitte hat dann F. noch besonders viel gelesene

Gescbichtswerke herangezegen , wie den Sallust

fur den Krieg mit Iugurtha und die Verschw6-
rung des Catilina (C. Heyn a. a. O. 49ff. v. Gut-
schmid Eleine Schriften III 504), wahrend die

von B. Maurenbrecher (Sallustii historiarum

reliquiae I 11. 65 u. 6.) behauptete Beniitzung

der Historien sich nicht sicher erweisen laBt.

Ferner hat F. in seiner Darstellung von Caesars

Kriegen gegen die Gallier und gegen Pompeius
manches aus den commentarii de bello Gallico

und de bello c-ivili entlehnt (s. O. Rossbach
XXIII. LVHI). Namentlich finden sich aber bei

ihm in dem Abschnitte iiber den Biirgerkrieg

zwischen Caesar und Pompeius zahlreiche tlber-

einstimmungen mit Lucan. Sie sind so schlagend
wie Flor. II 13, 14 nee iUe (Pompeius) ferebat

parem, nee hie (Caesar) superiorem <?^ Lucan. I

125ff. nee quemquam iwn ferre potest, Gaesarve
priorem Pompeiusve parem; F. ebd. sie deprin~

oipatu laborabant, tamquam duos tanti imperii

fortuna non caperet co Lucan. ebd. 109ff. popu-
lique potentis ........ non cepit fortuna duos;

F. ebd. 30 aliquid tamen adversus absentem du-

eem ansa Fortuna est cns Lucan. IV 402 non eadem
belli totum Fortuna per orbem eonstitit, in partes

aliquid sed Gaesaris ausa est (Vergleicliung samt-

licher Stellen bei O. Rossbach De Senecae re-

cens. et emendat. 168ff.). Das kann unmoglich

10 durch Zufall entstanden sein, aber man irrt, wenn
man annimmt, F. habe den Lucan ausgeschrieben.

Denn F. hat deutlich, wenn er von Lucan ab-

weicht, die passenderen und der Sache mehr ent-

sprechenden Ausdrucke. Schon Fronto 157 N.

hat getadelt, dafi Lucan. I 1—7 den color rhe-

iorieiis : bella plus quam civilia breit und wort-

reich ausfuhrt. Dagegen geht Flor. H 13, 4 vom
civile bellum in allmahlicher, geschickter Stei-

gerung zum sociale tiber, weiter zum externum
20 und commune ex omnibus, um zuletzt beim plus

quam bellum anzulangen. Ahnlich steht es an

anderen Stellen bei F., der ebd. 14 superiorem
schreibt, 35 debitum par, 46 committentis aciem,

56 oderat forma, 65 sparsae magis quam op-

pressae vires (Pompeianorum) erant, wahrend
Lucan, wohl meist unter dem Zwange des Me-
trums, das Folgende einsetzt: I 125 priorem, VI
3 parque suum videre dei, VII 472 commisit
lancea bellum, X 105 voltus adest, VIII 273

30 sparsit potius Pharsalia nostras quam subvertit

opes. Absichtlich iindert ferner Lucan. IV 449
bei Erzahlung einer Kriegslist der in der Flotte

des Pompeius dienenden ehemaligen kilikischen

Secrauber den noch einfachen color bei F. 32 nova
Pompeianorum arte Cilicum aetis sub mari
funibus in Pompeianns fraudes inneetere ponto

ant iqua parol arte Cilix. Endlich steht bei Flor.

ebd. 37 in der Anekdote von der Fahrt Caesars

auf einem kleinen Schiffe tiber das sturmiscbe

40 Adriatische Meer der kurze, aber wirksame Aus-

spruch, den er an den Steuermann richtet, quid

times ? Gaesarem vehis, wahrend Lucan. V 578ff.

denselben Gedanken in 15 schwulstigen Versen

ausfuhrt und zuerst sola tibi causa est haec

iu-sta timoris wctorem non nosse tuuni, quern

numina numquam destituunt usw. sagt, nach-

her caeli iste fretique non puppis nostrae labor

est : hanc Gaesare pressam a fluctu defendet

onus. Da demnach eine Beniitzung des Lucan

50 durch F. ausgeschlossen, aber auch das Gegen-

teil undenkbar ist, so bleibt nur iibrig, dafi beide

eine gemeinsame Quelle gehabt haben. Diese

wird aber kaum etwas andere s gewesen sein, als

wieder die Historien des alteren Seneca. Dem
Lucan lag diese Heranziehong eines Werkes seines

Grofivaters ebenso nahe, wie er fiir seine Be-

schreibung des Nil im zehnten Buche die natu-

rales quaestiones seines Oheims benutzt hat. Da-

gegen sind die Ubereinstimmungen des F. mit

Silius Italicus. auf die Meinert hingewiesen hat

(Wiener hterarische Jahrb. XXVUI [1824] 185ff.,

s. jedoch O. Jahn Ausg. XLVHI), und die mit

Tacitus, welche A. Eg en De Floro bistonco elo-

cutionis Taciteae imitatore, Munster 1882 (s. O.

Rossbach Ausg. LVTIIff.) darzutun sncht, nicht

grofi genug, ran darans irgend einen Zusammen-
hang zwischen ihnen zu erschliefien.

IFConst wabrscheinlich ruhrt Ton V. auch ein

60
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erst seit 1842 bekanntes Prooemium zu einem liaritatem grawssima adducens. Auch der rhyth-
Dialog, welcher den Titel fflhrte Vergilius orator miscbe Bau ist ahnlich, indem z. B. F. einen von
an poeta?, her. Th. Oehler fand es in dem Seneca gelegentlich angewandten Kuustgriff, dafi
sehr nachlassig geschriebenen Bruxellensis 10677 er in Schilderungen eine Reihe lebhafterer, meist
aus dem 12. Jndt. Darin ist in anmutiger, Hotter kretischer Klauseln an den entscheidenden Stellen
Darstellung erzahlt, wie der Verfasser in einem durch spondeische unterbricht (de benef. VI 32,
Tempel you Tarraco in Spanien opfert (gleich das 2—4; de clem. I 9, 7—10), gleichfalls in der
erste Wort Capienti ist verderbt und offenbar Beschreibung seiner Reise befolgt, wo die Klau-
in Facienti zu verbessern) und dabei auf Fremde seln - ^ - _ bei der Wendung nach Westen
aus Hispania Baetica trifft, die ihn von friiher 10 durch (185, 7 fleeto cursum) unter-
wiedererkennen. Er erzahlt seine Schicksale, daB brocben werden. Dann steht der Dialog aber
er der Sohn eines wohlhabenden Mannes in der aucb sachlich dem Seneca nahe. Denn dieser
Provinz Africa ist, sich aber mit ihm iiberworfen streift schon in seinen Dialogen das literarische
hat, well er seine Heimat verlieB. Dann hat er Gebiet, wenn er gelegentlich Zitate aus nicht-
in Rom unter Domitian bei der Bewerbung an philosophischen Schriften wie den Briefen des
den Capitolinischen Spielen urn den Dichterkranz Augustus (de brevit. vit. 4, 3) oder aus Livius (de
einen MlBerfolg erlitten und weite Eeisen unter- ira I 20, 6) gibt, und behandelt in den epistulae
nommen, die ihn zunachst nach Sizilien, Kreta, morales, namentlich in den letzten, eingehend und
Ehodos und Agypten fiihrten. Von da kehrte er mit Vorliebe literarische Stoffe, wie die Sprache
nach Italien zuriick und iiberschritt die Galli- 20 der civilia des Fabianus Papirius (XVI 5), die
schen Alpen, um die Volker des Nordens kennen des Maecenas und des L. Arruntius (XIX 5), die
zu lernen. Aber nochmals anderte er seine Eich- Harten bei Ennius und Vergil (XXII bei Gell.
tung und gelangte fiber die Pyrenaen nach seinem XII 2). Dagegen sind ,vulgare' Wendungen, wie
jetzigen Aufenthaltsort, wo er sich, angezogen sie Th. Stangl sich bemuht nachzuweiseu (Phi-
durch das angenehme Leben und die schone Ge- lologus LXV [1906] 314fF.), nicht Yorhanden. Denn
gend, niederlieB (es wird zu lesen sein 185, 21 alterutrum (184, 1), was er dafur halt, fuhren
Rossb. civitas nobis ipsa blanditur, quae allerdings die alteren Lexika in der Bedeutung
omnium [rerum] quae ad quietem eliguntur gra- ,einer den anderen', ,einander' aus der Vulgata
tissima est) und vornehme Knaben unterrichtete. und Itala sowie aus Tertullian an , aber auch
Mit der Beschreibung dieses Unterrichtes bricht 30 der altere Plinius schreibt nach dem Thesaurus
das Bruchstuck ab, welches die schiechte Hs. linguae Latinae nat. hist. II 38 (sidm Veneris)
einem P. Annius Florus zuschreibt. Da aber seine in alterutro (d. h. matutino et vespertino) exortu
Sprache mit der der Epitoma eng verwandt ist gmitali rare conspergens non terrae modo eon-
(F. Eitschl Eh. Mus. I [1842] 302ff. = Opusc. eeptus implet, femer der Eechtslehrer Maecianus
III 729ff. A. E u s sn e r Philologus XXXIV [1876] Dig. XXXV 1,91 c**. quaedam (eondidones)
173ff. E. Wdlfflin Archiv f. latein. Lexikogr. ad id tempus, quo testator vivat, quaedam ad
VI [1889] Iff.) und deren Verfasser Spanien ahn- id, quod post mortem cius futurum sit, quae-
lich lobt wie der des Prooemium (I 33, 3ff. 15ff. dam ad alterutrum pertinmnt. Auch 184, 25
34, Iff. 16. II 10, 3), Annius jedoch nur, wie ist plane (sane C. E. Georges) quam breviter
namentlich die Inschriften zeigen, eine andere 40 exponam nicht vulgar, sondern plane ist mit bre-
Schreibweise far Annfajeus ist und die Vornamen viter zu verbinden und bedeutet, wie namentlich
P. und L. sehr oft miteinander vertauscht werden, bei Cicero, ,ganzlich (

, so daB plane quam bre-
so wird man der Uberlieferung der alteren und viter fur perquam breviter oder quam brevissime
besseren Hss. der Epitoma, dem Nazariamis aus steht. Endlich darf man 186, 23 mihi pertae-
dem 9 und dem Leidensis aus dem 11. Jhdt., sum erat hums professionis nicht fur vulgar
den Vorzug geben mussen. Sicher irrt M. Schanz, ansehen, da pertaesus hier wie bei Tacitus und
wenn er die schlechtere Cberlieferung P. Annius Sueton fast adjektivisch gebraucht wird, wodurch
Florus auch fiir das Geschichtswerk bevorzugt sich der Dativ erklart. Meines Wissens steht er
(Geschichte der romischen Literatur 2 III 67ff.J. ubrigens nur bei pertaesus, nicht bei taedet und
Die literargeschichtliche Stellung des Bruchstiicks 50 seinem Partizipium, zuerst in einer Eede des
ergibt sich einmal dadurch, daB es seinem in dem ersten R«dners des neuen Stils, Gracchus, bei
Titel angegebenen Inhalt nach dem Dialog des Diomedes 311, 23 K. usque adeo pertaesum vos
Tacitus de oratoribus nahe steht (E. Hirzel Dia- mihi esse, Daher ist Stangl auch nicht im
log II 63ff.). Naher verwandt ist es jedoch mit Eechte, wenn er 187, 12 nach den alten Komi*
den philosophischen Schriften des jiingeren Seneca. kern eine Ellipse von sum annimmt, was doch
Sprachlich hat es mit ihnen die kurzen. oft nicht ebenso nach puhhrum wie nach magnificitm sehr
miteinander verbundenen Satze gemein, welche leicht ausfallen konnte. Wie F. sein nur durch
der Kaiser Gams treffend harenam sine calce die Uberschrift uns erhaltenes Thema behandelt
nannte (Suet. Gai. 53), femer manche Einzel- hatte, konnen wir nicht mehr feststellen. Ver-
heiten wie 184, 16 (ebd. 8 erganze ich jetzt te60mutungen dariiber s. bei Hirzel a. a. O. Spater
(regens) gentium populus). 20. 185, 21 civitas erortert Macrobius dieselbe Frage in seinem lficken-

= Stadt, vgl. Seneca de benef. VII 27, 1 ; epist. haften vierten Buche so, daB er ein Mitglied
XIV 3, 1 ; 186, 21 persuasio = Wahn, vgl. Se- seines Saturnaliengespracb.es Beispiele der rheto-
neca epist. XES 8, 6. 187, 10 staiio — Lebens- rischen Figuren bei Vergil anflhren la6t und
stellung (kurz vorher 4 verbessere ich magispre- darauf (V 1, 1) alle anderen consono murmure
dium in manipretium), vgl. Seneca epist. VI 4, Vergilium non minus oratorem quam poetam
9. 185, 20 consueiudo res fortis est, vgl. Seneca habendum esse pronuntiabarU , in quo et tania
de tranq. an. 10, 2 (eonsuetudo) eUo in fa/mi- orandi discipline et tarn diiigens observatio rhe-
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tori&te artis ostenderetur. Bern F. darf man
echon wegen seiner hubschen Vorrede eine inte-

ressantere, lebendigere Ausfuhrung der Aufgabe
autrauen, in der neben seiner eigenen Ansicht
namentlich auch die des ganz im Anfange ge-
nannten Baeticus zur Geltung kam, von dem er

183, 7 sagt vir, ut postea apparuit, litteris per~
eruditus. Vielleicht entschied zum Schlufi noch
eine dritte Person den Streit. Auch liegt auf

zwei jungeren Has. steht und nach Hieronymus
Chronik fiber den Verfasser handelt, auch seinen
Stil lobt. Sie stammen fruhestens aus dem Ende
des 4. Jhdts. n. Chr. (s.Rossbach Ausg. XXVIIff.).

Von den sehr zahlreichen. Ausgab en des F.
verdienen nach der etwa 1470 zu Paris erschie-
nenen, aus einer schlechten Hs. abgedruckten
Princeps Erwahnung die von E. Vinetus (rnit

seinem Solinus, Poitiers 1554. 1563 u. 0., dazu
der Hand, daB die in den Ehetorenschulen offen- 10 seine Castigationes in L. Flori libros IV Paris
1-n-i-w* ^t4+j"il*n ^kj-kr^nllJ- irn. Til—.— ~- - —Z «1k„««Ja _1_1__?TU". ^KKH 1 * * „ . _bar Gfters gestellte Frage sich anders als bei Ma-
crobius lcsen laBt.

Von Vers en des F. erzahlt das Prooemium,
daB sie in Rom gelesen und vorgetragen wurden
(184, 4). Da uns mehrfach kleine Gedichte eines

Dichters F, erhaltcn sind, der mit Hadrian in
Beziehung stand (s. iiber sie Bd. I S. 2266ff.)

nnd Charisius 53 und 106 ihn Annius Florus
nennt, so ist es sicher, daB sie von dem Ver-

1551, in denen eine jetzt verlorene Hs. in Bor-
deaux bentitzt ist), von CI. Salmasius (Heidel-
berg 1609, worm der Nazarianus und lordanes
herangezogen sind), von J. Freinshemius (StraB-
burg 1632 u. 6'., viele Verbesserungen und guter
historischer Kommentar), von J. G. Graevius
(Utrecht 1680 u. o.), von L. Begerus (Koln in
d. M. 1704), von C. A. Dukerus (cum notis va-
riorum, Leiden 1722 u. 6.), von O. J a hn (Leipzig

fasser des Dialoges stammen, der demnach in 20 1852), 'von C. Halm '(Leipzig 1854, die beiden
spateren Jahren der Auffordernng des Baeticus
<184, 4) gefolgt und nach Rom zuriickgekehrt
ist. Seine Identitat mit dem Verfasser der Epi-
toma vorausgesetzt, ist dieser also schon als Knabe
nach Rom gekommen (woraus sich ergibt, daB
seine Sprache nicht viel Afrikanisches bewahrt
haben kann), hat dort seine ersten Gedichte mit
Erfolg verOffentlicht, aber nach der Zuriickwei-
sung bei den Capitolinischen Spielen durch Do-

letzteren mit zu einscitiger Bevorzugung des Bam-
bergensis), von O. Eossbach (Leipzig 1896).
fiber das Leben und die Schriften des F. s.

auBer der schon fruher erwahnten Literatur
Teuffel-Sehwabe Gesch. d. rOm. Lit.5 879ff.

und C. Wachsmuth Einleitung in die alte Ge-
schichte 610ff. [O. Eossbach.]

10) Florus, von Seneca contr. IX 2, 23f. nur
erwahnt, um seinen Freund, den beruhmten Rhe-

mitian langjahnge Reisen angetreten. Auf diesen 30 tor M. Porcius Latro von dem Vorwurfe zu rei-
mag er sich, da er mit seinem Vater zerfallen
war, wie Apuleius, als wandernder Rhetor er-

nahrt haben, bis er sich als Lehrer in Tarraco
niederlieB. Doit ist im funften Jahre seines Auf-
«nthalts (186, 23) sicher der Dialogus verfaBt.
In die letzte Zeit seines Lebens, die er in Rom
zubrachte, fallen die an Hadrian gerichteten Verse
und die Epitoma.

Die trberlieferung der schon im Altertum

nigen, eine sententia inepte tumultuosa ange-
wandt zu haben. Seneca erklart ausdrucklich
die betreffende Sentenz, die unter Latros Namen
umlief, von einem ,gewissen ( Florus, einem Schiller
Latros, aber nicht in dessen Gcgenwart, da dieser
sich niemals Deklamationen seiner Schiller an-
zuhoren pflegte, gehfirt zu haben. Die getadelte
Sentenz gehort zur Kontroversie vom Proconsul
Flamininus, der auf Wunsch einer ?neretrix beim

viel gelesenen Epitoma ist eine doppelte. Auf 40 Gastmahl ein Todesurteil vollstrecken lieB, und
der einen Seite steht der erst durch 0. Jahn
hekannt gewordene Bambergensis E III 22 (B)
aus dem Anfange des 9. Jhdts. nebst den zahl-

reichen Ausziigen, die lordanes in seinen Ro-
mana aus einer Hs. derselben Gattung gemacht
hat. B hat eine groBe Anzahl besserer Lesarten
aLs die ubrigen Hss. und ftUlt namentlich H 18,
2—6 eine groBe Lucke aus, die friiher bestanden
tatte. AuBerdem hat er die richtige Einteilung

lautet: refulsit inter privata pocula publieae
seeuris aeies ; inter temulentas ebriorum reli-

quias hmnanum everritur caput. Daran tadelt
Seneca den nur als Gegensatz zur securis publica
gebildeten Ausdruck privata pocula, die mollis
eompositio und die eingehende Beschreibung des
GetOteten inmitten der Gerate des Gastmahls als
eine ineredibilis figura, Fehler, die Latros vdllig
unwurdig seien. Die Gleichsetzung dieses F. mit

der bchrdt in zwei Biicher erhalten. Auf der 50 dem von Quintal, inst. X 3, 13 genannten Iulius
anderen Seite stehen alle ubrigen bis jetzt be
kannt gewordenen Hss., welche das Werkchen in

vier Bucher einteilen. Die alteste von ihnen ist

der ursprunglich in dem Kloster des Nazarius
zu Lorsch befindliche Palatinus Latinus 894, wel-
cher aus der zweitenHalfte des 9. Jhdts. stammt(A").
Neben ihm kommen noch aus der groBen Menge
der anderen Hss. verschiedene des 11—15. Jhdts.
in Betracht (s. 0. Eossbach XVHIff.), nament-

Florus, in eloquentia Galliarum, qtwniam ihi
demum cxercuit earn, princeps, alioqui inter
paucos disertus, die Spalding z. d. St. Baum-
stark in der alten R.-E. HI S. 495 annahmen,
Kiessling im Index seiner Seneca Ausgabe als

fraglich bezeichnet, erscheint mir der chronologi-
schen Verhaltnisse halber sehr unwahrscheinlich.
Jener Iulius Floras war der Oheira von Quintilians

Freund Iulius Secundus und beriet seinen Neffen"- \~- -- • -" ^ « w v *i —.
i liiu.j , iiiiiuvill- iiCUUU 1UUUO UWUUUUS UUU UCIICI) BCU1C11 JLlCllCll

lich aber der Leidensis Vossianus oct. 14 aus dem 60 scholaeadhuc operatum, als dieser durchans keinen

P: .J^dt. (L). Sie haben den in B verlorenen Anfang bei Ausarbeitung eines Schalthemas finden

konnte, eine Szene, die wir um das J. 50 n. Chi.Schlufi (II 33, 60 und 34, 61ff.) gerettet und
bieten gleichfalis zahlreiche Lesarten, die aus sach-
lichen und sprachlichen Grunden denen von B
vorzuziehen sind. Auf eine vor samtlichen Hss.
liegende Zeit gehen noch die nicht von F. her-
rtwrenden tlberschriften fiber den einzelnen Ka-
piteln zurfick sowie eine kurze Vorrede, die nur in

„..„„, ^ t„„ ,J„^„„, ^»«w .,_ __ _- _ __.
ansetzen diirfen, da Quintilian den Secnndos seinen

aequalis nennt ; und Iulius Floras mflfite damals
ein etwa 80jahriger Greie geweeen sein, weim er
den 4 v. Chr. verstorbenen Latio nodi in seinen
letzten Lebensjahren als Schfiler sollte gehort
haben. Diese, wie gesagt t h6ch«t unwahrschein-
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liche IdentfcBkation ware aber volligausgeschlossen,
falls die andere, die den P. bei Seneca mit dem
Adressaten der beiden Horazbriefe und Satiriker
Iulius Florns gleichsetzt (so ebenfalls Spalding
und Baumstark), richtigware; denn dieser Be-
gleiter des Tiberius auf dem Wege nach Asien
im J. 20 v. Chr. ist mindestens nm 40 v. Chr.
geboren, kann also mit dem Iulius Florns bei

Quintilian unmoglich identisch sein (wie auch
noch G. T. A.Kriiger im Kommentar znm X. lOAnlagen,

er vollig verarmte und seine Sache nicht selbsfc

vor Gericht bringen konnte {xal ^ dwd/xsvos
ayetv xqqs avxov x'6 stQayfia) , ist er im Elend
fruh gestorben, und raft nun im Tode den Zorn
der Gdtter auf den Tryphon und seine Kinder
herab, memals soil es ihnen vergtfnnt sein, den
Gflttern Opfer zu bringen {xal xd kga jut) e£qv
avz<p Tioirjocu aara jxrjdsva zqoziov). Dann erst
folgt der F. zum Schutze des Grabes und seiner

Buche Quintilians, 1861, annahm). Der etwas ge-

ringschatzige Ausdruck Senecas gestattet aber
iiberhaupt nicht, eine bekanntere PersOnlichkeit in

diesem Florus quidam zu suchen, also auch nicht
den Freund des Horaz und Tiberius. [Munscher.]

Flosis, Kustenfliifichen in Picenum zwischen
Aneona und Firmum, entweder Piastrone oder
Fiastra, beide in den Cluentus (Chienti) fliefiend.

Tab. Pent. Geogr. Rav. IV 31 p. 259, 4 (Floxo).

V 1 p. 326, 13 P. (Flosor). [Htilsen.]

Fluch. I. Bei den Griechen. Ein Gebet,
durch welches das Strafgericht der Go'tter auf
einen Menscben herabgerufen werden soil, war
dem Empfinden der Griechen nicht fremd, da die

Religion ihnen die starkste Hilfsmacht fur den
Rechtsschutz war. So spielt der F. schon in

den altesten Gottermythen und in der Heldensage
eine wichtige Rolle.

Immer trifft er Getter oder Menschen, die sich
in arger Weise gegen die bestehende Weltordnung 30 farmlich aufgenommen haben.

Aber auch in Staaten mit hochentwickeltem
Recht war der auf einer F.-Tafel ausgesprochene-
F. besonders beliebt in alien den Fallen, wo die Tor
Gericht unterlegene Partei kein weiteres Rechts-
mittel besaft, um ihrem Unwillen iiber einen Ur-
teilsspnich Ausdruck zu geben. Zu diesen jurist i-

schen F.-Tafelchen vgl. Ziebarth a. a. 0. 122.
Audollent Defixionum tabellae (1904) p. XC und
besonders A.Wilhelm Osterr. Jahresh. 1904, 116f.,

20 der das Verdienst hat, nachgewiesen zu haben r

dafi die Anwendung solcher F.-Tafeln nicht nur
in den unteren Schichten ublich war, sondern
auch in den allerbesten Kreisen der attischen
Gesellschaft.

DaG aber die private Anwendung des F. mehr
bedeutete, als eine aberglaubische Spielerei, das
bezeugen diejenigen griechischen Staaten, die den
F. als Mittel zur Herbeiftihrung des Rechtsschutzes
durch die Getter in das praktisch geltende Recht

vergangen haben, so den Zeus, als er den Kronos
stiirzte (Aisch. Prom. 914), so den Phoinix, der
seines Vaters Ehebett entweihte (Horn. II. IX 453),
so den Meleager, den Laios, die Sshne des Oidipus
u. a. m. (Lasaulx 164). Er stellt also eine Art
Selbsthilfe dar, wie sie im altesten griechischen
Blutrecht auch sonst iiblich war.

Es ist ganz natiirlich, dafi eine solche private
Aowendung des F.s auch bei minder schweren

(Jnter den Schutz der dgd der Gotter werden
zuerst alle die Dinge gestellt, welch e den Got-
tern gehoren, ihnen geweiht sind, wie der Boden,
auf dem sich ihre Tempel erheben und die Tiere,

die ihnen zum Opfer dienen. Den Beispielen hier-

fur aus Tralleis, Elis, Itanos, Smyrna, Ephesos
bei Ziebarth Der Fluch im griech. Recht, Her-
mes XXX 1895, 58 ist hinzuzufugen das JJeXaoyi-

xov zu Athen , o not e7z6.qo.t6v ze r\v jut} oixeTv
Verbrechen als Blutschuld weit in die historische 40 (Thuc. II 17). Yielleicht stand auch die kQd 6Qydg
Zeit hinein als bequemes Mittel der Selbsthilfe — ™— -— L - - J --" - 1---'--

' "" '
1 "~

sich erhalten hat, besonders in Staaten, deren
Rechtsinstitutionen noch nicht so entwickelt waren,
dafi sie jedem durch ein Vergehen Geschadigten
den notigen Rechtsschutz verbiirgten. Dies gilt

von dem Recht von Knidos, wo eine Reihe von
Personen, die durch Verleumdung, Vorenthaltung
eines Depositums, Kfirperverletzung oder andere
Straffcaten geschadigt sind, den oder die Tater

von Eleusis unter dera Schutz e eines F.s (vgl. Dem.
XIII 32 ofov a jiqo? zovg xaraQdrovg Msyaqiag
iy)r}<piGaod' aitOTE[j,vo[iEvov£ xi)v ogydda. Guiraud
Propri^te" fonc. en Grece 379).

Ferner trifft der Schutz der &Qd die sittliche

Welt, die auf den heiligen Boden gegriindet ist,

und zwar zunachst die gesamte Kultusverfassung
und die Gesetze, die zu Hirer Aufrechterhaltung
dienen. Darum trifft jeden, der sich gegen die

durch eine im Tempel angebrachte F.-Tafel der 50 Religion vergeht, als natiirliche Strafe der F.
Demeter weihen und so zu ihrem Recht zu ge-
langen suchen (vgl. zuletzt E. Ziebarth Neue
attische Fluchtafeln, Nachr. der Gott. Gesellsch.
d. Wiss. 1899, 124). Dieselbe Art der Rechts-
hilfe findet sich noch an einigen anderen Orten.
Zu den bei Ziebarth a. a. O. 125f. gegebenen
Beispielen tritt noch hinzu die sehr merkwiirdige
spate Grabinschrift von Mopsuestia, Le Bas A sie

min. 1499. Sie verbindet in einzigartiger Weise
/Irtn H l%l-i rtl^rt»-k fii+rtVhfi-^ T? J1AV piaIi »n«A • ^ TT _ .

Zu den Beispielen der Sanktion von leges saerae
durch die dgd bei Ziebarth a. a. O. 59 treten

hinzu die Urkunden fiber den Yerkauf des Priester-

tums des Poseidon Helikonios zu Priene, Inschr.

v. Priene 201—203, in denen dreimal die Sank-
tionsformel wiederkehrt: lav 6s us ziagd ravra
XQodeir} xai rt tojy dsboypiEvCDv ),voi, £|wAj/? el'rf

y.at id exdvov itavza.

Zu den allgemeinen Geboten der Religion ge-
den iiblichen Graber-F.t der sich gegen eine Ver- 60 hflren aber aach die Pflichten gegen die Menschen,
letzung oder Entweihnng des Grabes richtet, mit
einem Rechtshandel aus dem Leben des Yer-
stoibenen. Musaios hat in einem Alter von 20
Jabren seinem Bruder Tryphon den Yerkauf aller

seiner Landereien anvertrant {Tuaxsvaag avx<p rtjv

stQaaiv tc5v yeo>Qyioor narrow eheooasjtas)
, hat

dann niemals von ihm Rechenschaft gefordert und
1st von ihm in jeder Weise betrogen worden. Da

z. B. jedem bedurftigen Menschen Teilnahme an
Wasser und Feuer zu gewahren, dem Verirrten

den Weg zu zeigen n. a. m. Auch diese Gebote
sind durch die dqd der Buzygen (s. d.) geschfltzt,

ebenao wie die gesamte Staatsordnung unter den
Schutz der Religion gestellt ist, nnd nacb. Platon
Leg. IX 871 B die F.-Fonnel zu einem Gesetz dazu-
gehOrt [atg q xov vdftov oqcl *ijv y>tjfttpr siqotqe-
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sterol). Eine solche noXmxt} agd stand nachweis-
lich am Sehlusse der Gesetze des Charondas und
diente auch in Athen, Chios, Eresos, Teos zur
Santtionierung der gesamten Gesetzgebung.

Nirgends aber war sie bedeutungsvoller als in
Delphi, wo alle die Pflichten gegen den Apollon
und sein Eigentum unter den Schutz einer forcht-
baren aQd gesteUt waren (Aisehin. HI 110—111),
deren Grundformel, wie sie zur Zeit des Demo-
sthenes gait, der Araphiktyone zur Rflmerzeit in 10 struus der Frauen ab.

ftuorum mmstruorum in libra selectorum deorum
ipsi Itmoni idem auetor adsignat, quae in dii»
selectis etiam regina est et hie [d. h. im Buche
de dis certis] tamquam Iuno Lueina [vielmehr
Fluonia] cum eadem Men® privigna sua eidem
cruori praesidet), wahrend bei Tertullian (Flu~
vionia quae infantem in utero nutriat) die
Etymologie und Funktion entstellt ist. Yarro-
leitete den Namen jedenfalls von dem fluor men-

seinem Eide noch immer zur Anwendung brachte
(Bull. hell. XXYII 1903, 107 B. 14 [xal evoq-
xovvti jiev fioi Eit} jtoUd xal dya&d] itpto^xovvzi
3s [QifiigJ xal 'AxoMcov Uv&tos xal Aaxdi xal
AQxefitQ xai 'EGxia xal jivq d&dvazov xal $eol
nd[vxEs xal ztaoat xaxioxo? oXs&qcoi rqv] aax^
qiav fiot [dcpslaioijv, firjTE rexveov firjzs gjioq&v
fitys xagnfaiv] fi^re ovolag xazovao'&ai sdofaatv
ifte [xe avrov xal xo ysvos i/uov, xai pts] Ix r&v

[Wissowa.]
Flasor, Eustenflufi in Picenum, jetzt Potenza,

Tab. Peut. Vita S. Severini AA. SS. 8. Jan. I
p. 500 (Pieentinae aecolae provineiae qua va-
dosus Flusor praeterfluit Septempedam). Auch
Guido 21 Floomr, 69 Floxora bezieht sich wohl
auf den F., nicht den Flosis (s. d.). Ygl. Nissen
Ital. Landesk. II 1, 419. 421. [Htilsen.]

Flufigotter. Literatur. Welcker Griech.
Getterl. I 652—656. HI 44—48. E. Curtius--_

, 7 s
* - (

5
' ,; r~-j •-' »"" yu"wi ' ->- «»^—vou. j.±x tt—to. ih. Junius

vxaQlxovzcoJv idicov Zibvza expataoi si i<ptoQ- 20 Ges. Abb. I 492—515 (Flufinamen) 11127—156
XtjOCO

Wie aber jedes Rechtsmittel im Laufe der
Zeit etwas von seiner urspriinglichen Wirkung
einbuBt, so h5rte auch die agd auf, eine aufier-
ordentliche Mafiregel zu sein, und stand schlieB-
lich am Sehlusse jedes einzelnen Aktes der verfas-
sangsmafiigen Gesetzgebung. Beispiele aus Athen,
Sparta, Elis, Chios, Teos, Mylasa, Pordoselena,
Ephesos gibt Ziebarth a. a. O. 63ff. Nattir-

(Die Plastik d. Hell, an Quellen und Brunnen).
P. Gardner Greek river-worship, Transact, of
the Royal Soc. of Lit. sec. series XI 1878, 173
—219. Leop. Schmidt Ethik d. a. Griechen II
84ff. 459. Ad. Gerber Naturpersonif. in Poesie
u. Kunst d. Alten, Jahrb. f. Philol. Suppl. XIII
1884, 239-318, bes. 269-284. O. SchultzDii
locor. quales fuerint in arte Graecor. et Romanor.,.
Diss. KOnigsberg 1888, 17ff.; Die Ortsgottheiten

Yorrecht des Staates, doch haben staatlich aner-
kannte Korporationen, wie die ElxadsTg in Attika
und die Klytiden zu Chios, mit anderen staatlichen
Institutionen auch die dgd in ihre Yerfassung
heriibergenommen.

Literatur: E. v. Lasaulx Der Fluch bei den
Griechen und Romern, Stud. d. klass. Altertums
159ff. L. Schmidt Die Ethik der alten Griechen
I 85ff. Ziebarth in den angefuhrten Schriften.

3, 1889. Lehnerdt bei Roscher Myth. Lex.
I 1487, 10-1496, 15; Arch. Ztg. XLIII 1885, 11 Iff.

Baumeister D. d. kl. A. 569f. 1294, Abb. 459a.
888. 962. 1131. 1136f. 1696. P. Stengel Die
Pferdeopfer d. Griechen, Philol. XXXIX 1880, 182
—185; Die Opfer d. FluB- und Quellgottheiten in
Griechenl., Jahrb. f. Philol. CXXY 1882, 733-736;
Die Opfer f. FluBgOtter, ebd. CXLIII 1891, 449
—453; Die griech. Kultusaltert. 2 120f. Steuding

nqiu{ SfiQf
" 6n e 40 Griech

'
U

.

nd rSm - Myth - § 12
-
76

- 192. Immer-
(1904) 569f. [Ziebarth.]

II. Bei denRfimern s.Essecratio (Suppl.).
Flnmenpiscensis {civitas) in Manretania Si-

tifensis, deren Bischofe im 4. und 5. Jhdt. er-
wahnt werden, Optatus Milev. de schism. Donat
II 18. Coll. Carth. I 206 (Migne XI 1343). Not.
episc. Sitif. nr. 25, in Halms Victor Vitensis
p. 70, fDessau.l

Flumenzeritannm (oppiduni), in Mauretania
lesariensiH mit piofAndm Ri's./.Tmf v^+ „„:-.,

«„ . .
—

. \-i-r-~7"v> *" ^"u^naiiia xtivei-^uu una uuii verscnieuenen riuunan
taesariensis, mit eigenem Bischof, Not. episc. 50 Publikationen von Im hoof-Blum er(I,B.Maurei Caes. nr. 30, m Halms Victor Vitensis Head und Head-Svoronos Historia n
P- 69 - [Dessau.]

Fluminenses. unter denVolkerschaften Afrikas
aufgezahlt in Iulius Honor, cosmographia p 54
Eiese - [Dessau.]

Fluonia (so Paul. Mart. Cap. Myth. Vatic,
Fluvivnia Tertull. Amob.), Beiname der Iuno
(Arnob. m 30. Mart. Cap. II 149. Mythogr.
\atic. HI 4,3), unter dem sie von den Frauen eunge VOn inoen nauen voustanaig go^ucne
verebrt wurde

,
qiwd earn sanguinis fluorem in 60 Geltung. ,Die gottliche Verehrung der Flflsse

conceptu rehnere putahant. Varro hatte den ™— - 11 ; -^i .-_ n_:—u»_i-„j „i_;_t*-«™
Namen in dem Buch de dis wrtis (antiqu. divin.
XIV) in die Reihe der Gottheiten eingestellt.
die das Menschenleben von der Empfangnis an
begleiten; von den beiden auf ihn zuruckgehendeu
Zeugen, August c. d. VII 2 und TertulL ad nat.
II 11, hat der erstere, wie es scheint, Lueina
anstatt Fluonia gesetzt {et hone provinciam

wahr Die Kulte und Mythen Arkadiens I 239f.
Preller-Robert Griech. Myth. I 32ff. 545ff,

Wissowa Relig. und Eultus d. ROmer 183f.
Gruppe Griech. Myth. 914,6. 943A. 1045, 1.

1059, 3. 1060. Nilsson Griech. Feste 425f. Fur
Plastik vgl. auch S. Reinach Rep. de la stat.

I 171. 429. 431—435. II 41f., fur Mtinzen zumal
die Kataloge des Britischen Museums (CBM) unter
River-god und den verschiedenen FluGnamen, die
""' '*' '• T ~ -

() ferner

— - nummor.
(H.-Sy.), fur die sizilischen Miinzen Holm Gesch.
Sic. Ill 543ff., fur Gcmmen Furtwangler D.
ant. Gemmen Taf. XXVI 2. 10. 18. XXXV 8f. llf.

XXXVIII 28. LXV 26. LXYI 6. Bd. Ill 168f. 282.
I. In Literatur und Kult. Unter den

Person ifikationen und LokalgCttern (s. diese Artikel)

nehmen die Flufigotter einen ersten Rang ein,

einige von ihnen hatten vollstandig gOttliche

Geltung. ,Die gottliche Verehrung der Flflsse

war allgemein sowohl in Griechenland alsinltalien

und wo sonst die Natur den Glaubeu bestiirante'

(Preller-Robert I 546); freilich war sie im
grofien und ganzen jeweilen gebunden an die be-

treilende Ortlichkeit, and grOBere Ausdehnung
hatte in Hellas bloB die Verehrung des Acheloos
und des Alpheios. Nach Horn. IL XXI 196f.
entfliefien alle FlQsse nnd jegliches Meer nnd
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alle Quellen und tiefen Brunnen dem tiefstrOmen-
den Okeanos, dessen Sonne von der Tethys die
Fltisse sind nach Hesiod, Theog. 337fF.

f
Tgl. auch

Akusilaos FHG I 101, 11a aus Macrob. Sat. V
18, 10. In eine noch hohere Stellung wird der
Okeanos geriickt II. XIV 201. 246; er erscheint

da ganz allgemein als der Urquell nicht allein

der Meer- und FluBgottheiten, sondern der Getter
iiberhaupt (ftsGiv yheois), und neben ihm als dem
Allvater erscheint Tethys pr&gnant als die Gotter- 10
mutter, die Allmutter 0?Jt^^); weiterhin v. 246
"wird Okeanos gar als der Ursprung aller Dinge
bezeicbnet (og tzsq yeveoi? Tiavzsoot zhvxzai), womit
sich ja dann die Lehre eines Thales von Milet,

das Philoaophem der ionischen Schule, beruhrt,
daB das Wasser das Prinzip, der Urstoff aller

Dinge sei. Wahrscheinlich vermutete man einen

unterirdischen Zusammenhang aller Gewasser mit
dem Okeanos, und da man offenbar bei dieser

Herleitung der Flusse aus dem Okeanos wenig20
an ihre PersOnlichheit dachte, hinderte sie nicht,

dab z. B. der Xanthos (or Edv&ov xaUovat -d-eoi,

avdgsg 5s ZxapavbQov , II. XX 74) als Sohn des

2eus bezeiclmet wird (ov addvaras zetcsro Zevs,

II. XIV 434. XXI 2. XXIV 093); damit wiederum
ist bloB mythologisch ausgedriickt, was als natiir-

lichen Vorgang auch das Beiwort Si&tetfs an-

deutet (vgl. dimszhg itoxa^olo II. XVI 174. XVTI
263. XXI 268. 326 und Od., vgl. auch 2xd-
pavSge dioTQEfpsg II. XXI 223), insofern als eben 30
Zeus die Ursache alles vom Himmel strdmenden
Wassers ist. Wenn nun auch Xanthos z. B. ein

grofier Gott ist (&>0ff piyas II. XXI 248, vgl.

dazu v, 264), unsterblich wie die andern GOtter

(v. 380), mit Zeus sich zu messen, das kOnnten
selbst die machtigsten der FluBgotter, Acheloos
und Okeanos, nicht wagen (II. XXI 193ff.). Zur
vollstandigen Gdtterversammlung gehoren auch
die Fliisse, II. XX 7. Sie treten als Vater von
Sohnen auf, wie z. B. Axios als Gemahl der 40
Akesfsjamenostochter Periboia der Vater des Pele-

gon und GroBvater des Asteropaios ist, vgl. II.

XXI 141ff. 157ff. 185ff. Auch in die Handlung,
in den Kampf greifen die Fliisse ein, wenigstens
die der troischen Ebene, zumal Xanthos-Ska-
mandros im 21. Gesang der Ilias (jid'/tj naga-
jzoraiMog). Achill treibt einen Teil der Troer in

den Skamandros, totet ihrer eine Menge und
macht zwolf Junglinge zu Gefangenen, urn sie bei

des Patroklos Bestattung zu schlachten; seinem 50
Morden sucht der durch die vielen Leichen be-

drangte FluBgott Einhalt zu tun, indem er Achill

auffordert, sein Bett zu verlassen, in menschlicher

Gestalt {avsoi Etodywos v. 213, wie XVI 716.

XVII 73). Achill willfahrt; allein, alsobald springt

er von neuem in die Flut, und nun laflt der Ska-
mandros seine Wasser wider ihn anschwellen,

briillend wie ein Stier {jA.eiJivy.6i5 t}vze ravgo;

v. 237) und verfolgt ihn weit in die Ebene. Auch
seinen Binder Simoeis mft er zu Hilfe, so daB 60
Achill in die greBte Gefahr kommt; dem Be-

drangten aber sendet Here den Hephaistos, der

durch seine Flamme den FluB bezwingt : Xanthos
verspricht abzulassen, worauf Here den Hephaistos
zuruckruft. Wir hOren auch von einem Priester

des Skamandros mit Namen Dolopion, os qo.

Zxaftdvdgov agrjir/Q fohvxro, II. V 77f., und
ferner, daB ihm Stiere und Pferde zum Opfer
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gebracht, und zwar daB die Pferde lebend in ihn
versenkt wurden, II., XXI 131f. Von einem Stier-

opfer an den Alpheios ist II. XI 727 die Eede.
Ferner hat Vater Peleus dem Flufigott Spercheios,
dem geweiht ist re^svog (ioyfi6g zz -dvriEis, fur des
Sohnes gluckliche Heimkehr dessen Lockenhaar
und eine Hekatombe gelobt, ein Opfer von funfzig
Widdern ; die Heimkehr nun ist Achill doch nicht
beschieden, und so legt er sein eigen Haar dem
toten Freund in die Hand, Patroklos soil es mit
sich nehmen als Opfergabe, II. XXIH 141ff.

Eohde Psyche I 2 15. 17. In Agamemnons Eid
(II. Ill 276ff.) werden die Fliisse v. 278 zusammen
mit der yaXa angerufen als Vertreter des raittlern

Gebietes zwischen Himmel und Unterwelt, vgl.

auch Soph. Aias 862 und den Eidschwur der
Stadt Dreros auf Kreta bei Bittenberger Syll.2

463, und aus des Odysseus Gebet an den FluB
in Scherie, Od. V 445 ff. {jioXiXXiatov nennt er

ihn) geht hervor, daB auch unbedeutende Fliisse

persOnlich v^rehrt wurden. Mit Hilfe von acht

Fliissen (Ehesos, Heptaporos, Karesos, Bhodios,
Granikos, Aisepos, Skamandros, Simoeis) zersttiren

Apoll und Poseidon nach der Griechen Abzug
von Troia deren Lagermauer, indem sie die Miin-

dungen der acht Fliisse in einen einzigen Strom
zusammenziehen, II. XII 17ff., dazu Here her
Vier horn. Fliisse, Commentat. philol. in honor.

Momms. 769—781. Bei Hesiod. Theog. 337ff.

sind, wie erwahnt, die Fliisse Sohne des Okeanos
und der Tethys; ihrer fiinfundzwanzig nennt er

mit Namen, doch ihre Zahl ist gleich der ihrer

Schwestern, der Okeaninen oder Okeaniden, deren

es dreitausend gab (v. 364), die auf Erden Knaben
zu Mannern erziehen zusammen mit Apoll und
den Jloza^toi nach Zeus' Bestimmung, v. 346ff.

Peppmiiller Hesiodos 47ft\; HovQoxQotpoi sind

all die grOBeren und kleineren Gewasser, die den
Segen des Elementes iiber die Erde verbreiten,

Nahrer und Pfleger der Landesjugend, von der

ihnen eben deshalb das Haupthaar geweiht wird,

s. u. Unter den 41 Okeaniden, deren Namen der

Dichter angibt, erscheint auch die Styx t und zwar
als die alteste von alien. Dazu kommt noch
Hesiod. W. und T. 737ff. : niemals soil man der

ewig flieBenden Strome schOn flutend Wasser
iiberschreiten ohne Gebet oder mit ungewaschenen
Handen. Wie schon bei Homer die FluBgOtter

Priester undTempelhaben(H. V77f. XXIII 148), so

werden Priester des Xanthos in Lykien erwahnt
CIG add. 4269 c. 4275, ein Priester (oQyeibv) des

Ka'ikos wird angeredet in des Aischylos Mysern
frg. 140 Nauck; so hatte der Alpheios in der

Altis zu Olympia zwei Altare, den einen ge-

meinschaftlich mit Artemis, Paus. V 14, 6 (Schol.

Pind. 01. V 10), vgl. dazu Hitzig-Blumner
Paus. II 367, und hatte der arkadische Ery-

manthos zu Psophis an seinem Flusse einen

Tempel mit SyaJLfta, Paus. VIH 24, 12. Und
wie Hesiod schon Gebet und Reinigung beim

Uberschreiten des Flusses vorschreibt , ao hOren

wir verschiedenfclich von dia^ar^Qia, Opfera fur

glflcklichen Cbergang fiber einen Flifi. Ala

Xerxes gegen Griechenland zog und an den Stry-

mon kam, warden von den Magiern weiBe Bosse

in den FluB hinein geopfert, Herod. VII 113;

das weiBe RoB ist eben in der antdken Welt das

kOnigliche, als Opfer an den Pferdegott Poseidon
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und so auch an MuBgOtter das geziemendste.
Die Sitte aber, Wassergottheiten Pferde zu opfern,
diese lebendig in den FluB zu sttlrzen (R. XXI
132), lafit sich fiber die ganze Erde bin nach-
weisen, vgl. Roacher Gctt. gel. Anz. 1884, 159
(es war dies z. B. auch bei den Alamannen Branch,
Grimm B. Myth. < I 492); die Seltenheit des
Opfers ist genflgend erklart durch seine Kost-
spieligkeit, und der SchluB, die Sitte sei asiatisch
oder persisch, eine Entlehnung aus dem Osten,
zum mindesten voTeilig, vgl. Nils so n Griech. Feste
72, 1. Auch Kleomenes, an den Erasinos gelangt,
opferte (icxpaytdCsto) dem FluB, Herod. VI 76;
ebenso brachten am Kentrites die Seher Schlacht-
opfer dar in den FluB hinein (soyayiaCovxo eig

xbv stotaft6v), Xenoph. anab. IV 3, 18, und opfert
Lucullus dem Euphrat einen Stier zum Dank fiir

den glucklichen tfbergang, Plut. Luc. 24. ,Die
Gottheit und ihr Natursubstrat wurden gar nicht
voneinander getrennt; das Opfer oder wenigstens
das Blut des Opfertieres wird in das Wasser
hineingetan', Nilsson a. O. 425. Wie groBe
Bedeutung man dem Opfer an den FluBgott bei-
maB, zeigt auch Messenien, wo nach des KCnigs
Sybotas Bestimmung alljahrlich der jeweilige
KOnig selbst dem Pamisos geopfert haben soil,

Paus. IV 3, 10; demnach war ein solches Opfer
wenigstens spater ublich. Jahrliche Begehungen
fiir Acheloos sind ein Agon in Akarnanien, vgl
Schol. Townl. z. Horn. II. XXIV 616, und ein
in den Fasten von Mykonos vorgeschriebenes
Opfer, Dittenberger SyI1.2 615. Preller-
Robert I 273,2. Nilsson a. O. 425, 8; fiir

einen Agon des Acheloos zu Metapont vgl. Miinzen,
z. B. Head-Svoronos II 100f., s. o. Bd. I
S. 214, 38f. 50ff. Bern Alpheios wurden nach einem
spaten Gewahrsmann (Achill. Tat. 1 18) wahrend
der olympischen Panegyris Gaben aller Art in
die Fluten versenkt, s. o. Bd. I S. 1632, 6ff. Die
Einwohner von Lilaia warfen an bestimmten
Tagen einheimische Kuchen und was sonst ge-
brauchlich ist als Opfer in die Quelle des boioti-
schen Kcphissos, Paus. X 8,10. Der Strymon
erhielt zusammen mit Apoll ein Zehntel des kon-
fiszierten Gutes, CIG 2008; einem seiner Neben-
fliisse wird geopfert als dem Erretter (aoitijQi),

Herod. VIII 138; der gleiche Beinamen findet
sich fiir den Himeras auf Sizilien, CIG 5747,
und fiir den Meles bei Smyrna, der als Gott ver-
ehrt ward {fads MeX^), der befreit hat von aller
Pestilenz und Krankheit, vgl. die bei Smyrna ge-
fundene Inschrift CIG 3165 (= Eaibel Epigr.
Gr. 444f. 1030) usw. Im allgemeinen erhielten
die F. dieselben Opfer wie die andern Gotter,
Stiere und Schafe, vgl. z. B. Horn. II. XI 727f.
XXIH 146f.; weiBe Binder werden dem umbri-
schen Clitumnus geopfert, der hohe Verehrung
genofl, s. o. Bd IV S. 57f. v. Wilamowitz An
den Quellen des Clitumnus (Behandlung und tlber-
setzung von Carduccis Alle fonte del Glitunno),
Reden und Vortrage 256—276. Ein besonderer
eigentumlicher Brauch aber war das Abschnei-
den und Weihen der Haare zu Ehren des FluB-
gottes; herangewachsene Jfinglinge pflegten ihr
bis dabin genahrtes Haupthaar F. als xoxjqozqo-
<P<hs, Spendem des Wachstnms, zum Weihgescbenk
darzubringen. Die altesten Stellen dafur sind
Horn, a XXIH 142ff. and Aisch. Choeph. 6, worn
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vgl. Stat. silv. m 4, 85. Paus. I 37, 3. Schol.
Pind. Pyth. IV 145. Eustath. H. II 11 p. 165, 5ff.

Wie Achill sein einst vom Vater dem Spercheios
gelobtes Haupthaar dem toten Patroklos mitgibt,
so weiht Orest die erste Loeke dem heimatlichen
FluBgott Inachos als figsirryQiov, als Dankgabe fiir

den nahrenden Strom, weil, wie der Scholiast sagt,
das Wasser ein Symbol alles Wachstums war, die
zweite als Traueropfer (jzevfoiztfoiov) auf das Grab

10 des Vaters. Bei Paus. I 37 ,~3 ist von einem
Knaben die Rede, der sich dem Eephissos zu
Ehren das Haar abschneidet, nach Paus. VIII
20, 3 lieB Leukippos zum Weihgeschenk fiir den
Alpheios sein Haar lang wachsen, um sich durch
angenommene Madchengestalt die Daphne zu
gewinnen, s. o. Bd. I S. 1632, 45ff. IV S. 2138,
44f.

, und nach Paus. VIII 41, 3 scheren die
Knaben der Phigaleer dem FluB Neda zu Ehren
ihr Haupthaar ab; fiir ein Haaropfer an den

20 Simoeis vgl. noch Nonn. Dion, in 346. tiber das
Haaropfer vgl. R. Eckermann Melampus und
sein Geschlecht 164. Preller-Robert I 273, 2
546, 4. Gruppe Gr. Myth. 914, 6. Rohde
Psyches I 17, 1 gibt Wieseler recht, der Philol.
IX 1854, 71 Iff. diese Opfer als stellvertretende
Gaben statt alter Menschenopfer auffaBt; ebenso
erklaren sich Haaropfer bei andern Vtflkern, vgl.
Tylor Primitive cult. II 364. Als Ersatz eines
friiheren Menschenopfers griechischer Herkunft

30 ist auch das sog. Argeeropfer zu deuten, bei dem
alljahrlich am 14. Mai von der alten Holzbriicke
iiber den Tiber (de ponte sublieio) menschenahn-
liche Puppen aus Binsenstroh, Strohmanner, in
den Strom geworfen wurden, vgl. hieriiber Wis-
sowa o. Bd. II S. 689ff„ 14ff.; Relig. u. Kult.
d. Romer 54. 355 ; auch in dem Sprichwort sexa-
gmarios de ponte (die Zeugnisse bei A. Otto
Sprichwfirter und sprichwtfrtliche Redensarten d.

ROmer 320f. nr. 1638) erblickte man ein Zeugnis
40 fur vorzeitliches Menschenopfer, s. o. Bd. II

S. 690ff., 67ff. Den Hinweis auf wirkliche, den
FluBgeistern in uralter heidnischer Zeit gebrachte
Menschenopfer findet gelegentlich auch Felix
Li eb recht Zur Volkskunde 338; ebd. 506f.
handelt er daruber, daB man den Fliissen in
KleinruBland ehedem Menschenopfer darbrachte.
Nach Aischin. epist. X 3 war es in der Troas Sitte,
daB die Jungfrauen vor der Hochzeit dem Ska-
mandros ihre Jungfrauscbaft darbrachten. Zu-

SOfolge ihrer Nahrkraft galten die Flusse als die
altesten Eonige eines Landes, als Begriinder seiner
Kultur, als Stammvater der edelsten Geschlechter,
so der Skamandros in der Troas

?
der Inachos in

Argos, der Asopos in Phlius und Sikyon, der
Kephissos in Boiotien, der Peneios in Thessalien
usw., vgl. Preller-Robert I 32. 547. Damit
hangt auch die Ubertragung von FluBnamen auf
Personen zusammen, wie sie besonders in Klein

-

asien ublich gewesen zu sein scheint, so *Pvr~
6Qdaxo$, Radios, "hayoq usw. Preller-Robert

546f„ 4. ,In Attika nnd Boiotien sind Kinder
auch gottlich verehrten Flussen verdankt worden:
3

Aowx6da>(jog
t 'Io/tT)v68a>Qos , Kav0zg6d<OQog , Kq-

<pta6dojQos (-<5oTOf), I7oxafiod€offog (otters in Boio-
tien), SzQvpddcoQos' Usener Qotternamen 353.
Nicht selten sind F. in Sagea erotisdien Inhaltes
verflochten, vgl Acheloos, Akis, Alpheios, Enipeus

,

Spercheios, Strymon usw., des Eerakles Xampf
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mit Acheloos z. B. ist eine Abwehr dieses un-
gestumen Werbers urn Deianeira. Wie Flusse
selber es erfahren haben, was die Liebe ist, dafur
werden Beispiele in groBer Zahl gebofcen bei
Ovid. am. Ill 6, 25ff. ; zahlreiche Flusse , halb-
wegs person ifiz i ert , werden genannt Ovid. met.

II 242ff, bei der Schildemng des durch Phaethon
verschuldeten Weltbrandes, z. B. Peneos senex

v. 243. Wie ferner die Gottheiten des feuchten

Elementes iiberhaupt fahig sind, ihre Gestalt zu
yerandern (vgl. Nereus, Proteus, Thetis), so werden
auch von Fliissen Verwandlungssagen erzahlt;

auch sie sind sehr zu Metamorphosen aufgelegt,

stets wandelbar, von einer Gestalt in die andere
iiberfliefiend, vgl. besonders Acheloos, Krimisos
usw. Dagegen zeigen die in Menge zumal bei

Ps.-Plut. de fluviis iiberlieferten Sag-en, Each
denen ein FluB nach einem in oder bei ihm urn-

gekommenen Menschen benannt ist, durch ihren

ganzen Charakter spaten Ursprung. Eine Reihe
von Fliissen mit dem Ort ihrer Yerehrung und
der Art ihrer Darstellung nennt uns Aelian. var.

hist. II 33, namlich den Erasinos und die Quell-

nymphe Metope fur Stymphalos, den Eurotas fur

Lakedaimon, den Asopos fiir Sikyon und Phlius,

4en Kephissos, fur Argos zunachst, nachher fiir

Athen, den Erymanthos fiir Psophis, den Alpheios,

verehrt von den arkadischen Heraiern und den
Chersonesiern von Knidos, den Anapos und die

<Juellnymphe Kyane fiir Syrakus, Porpax, Krimi-
sos und Telmessos fur Segesta, endlicn den Akra-
gas, in der Stadt gleichen Namens mit Opfer
verehrt und einem bluhenden Knaben gleich dar-

gestellt, dergestalt auch in einem Elfenbeinbild
mit Namensbeischrift nach Delphi geweiht; vgl.

noch Maxim. Tyr. VIII 1. Ober die Verehrung,
die Chrysas zu Assoros auf Sizilien genoB, vgl.

Cic. in Verr. IV 96; im iibrigen legen von der
eifrigen Verehrung der F. in GroBgriechenland,
in Unteritalien und auf Sizilien , sowie andrer-
seits in Kleinasien zumal die Miinzen beTedtcs
Zeugnis ab. In Italien haben wie die Quellen
so auch die Fliisse iiberall uralten Kult, ,wenn
es auch natiirlich bei der jeweiligen lokalen Be-
schrankung desselben vom Zufall abhangt, ob wir
Yon der Verehrung des einzelnen Flusses etwas
wissen' (Wissowa). ZuEom genoB natiirlich pater
Tiberinus die hOchsten Ehren {in sacris Tibe-

rinus, in coenolexm Hberis, in poemate Tkybris
vocatur, Serv. Aen. VIII 31; demgemafi teque,

pater Tiberine, t?w cum flumine sancto bei
Ennius ann. 54 Vahl.2, tuque, o Thybri tuo geni-
ior cum flumine sancto, Verg. Aen. VIII 72,

Tiberine pater te sancie precor, haec arma et

hunc mUitem propitio flumine aceipias bei Liv.
II 10, 11 des Horatius Codes Gebet, advena
Thybri wird der FluB angeredet bei Ovid. fast.

III 524 usw.). Ein auf der Tiberinsel gelegenes
Heiligtum dieses Gottes beging seinen Stiftungs-
tag am 8. Dezember, und moglicherweise gait

ihm aueh das alljabrlich am 7. Juni tram Tibe-
rim^ begangene Irraungsfest der Tiberfischer, die

ludi piscatorii. In Umbrien bliihte noch in der
Kaiserzeit der erwahnte Kult des Clitumnus, zu
Lavinium verehrte man den Gott des Numicus
und in Campanien den Volturnus. Dieser Gott
aber hatte einen eigenen Flamen und ein Fest am
27. August, die Volturnalia; von volvere herzn-

leiten, ist Volturnus der FluB schlechthin, der im
campaniscben Volturnus als bestimmter Gott auf-

tritt, zu Rom seine adjektivische Bestimmung
durch Tiberinus erhielt, Auch die Verehrung des

neapolitanischen Sebetbus und die des Padus
pater sind inschriftlich belegt usw. , vgl. Wis-
sowa Relig. u. Kult. d. Eomer 183f.

II. AuBere Gestalt in Kult, Dichtung
und bildender Kunst.

10 a) Stiergestalt. Gleich wie die Meeres-
wogen, so haben auch diejenigen reiBender Flusse
durch ihre unbandige Gewalt und ihr dem Ge-
briill des Stiers ahnliches Tosen die Vorstellung

erweckt, es sei in solchen Fliissen ein gewaltiger
Stier tatig. So heifit es ja bei Homer II. XXI
237, daB der SkamandTos briillte wie ein Stier,

wogegen ihm freilich v. 213 menschliche Gestalt

zugeschrieben wird; so hiefi der Hyllikos bei

Troizcn ursprunglich Taurios, vgl. Paus. II 32, 7

20(dazu Hitzig-Bliimner Paus. I 636). Soph.
Aigeus frg. 20 Nauck bei Athen. Ill 122F. Hesych.
s.

"
Tavqetov staifia. tjber die Stiergestalt der

Flusse im allgemeinen vgl. Cornut. nat. deor. 22
kcu rovg sioza^ovg xsQaotpoQovs nat zavpatjtovg

ava7ila.trovoi. Eustath. Dion. Perieg. 433 rav-

QoxQ&vovg xal xeQao<poQov$ stvjtovv avzovg. Festus
ed. Thewrewk I 550, Iff. taurorum specie simu-
lacra fluminum i. e. cum cornibus formantur,
quod sunt atrocia ut tauri, auch Prob. Verg.

30Georg. IV 371 taurino vultu, qtiod eius [sc.

Bridani] sonus ut tauri mugitus et ripae fle-

xuosae ut cornua sunt. Porph. Hor. c. IV 14,

25 omnium fluminum genii taurino poltu etiam
cum cornibus pinguniur propter impetus et fre-
mitus ipsarum aquarum. Namentlich fiir den
Acheloos ist die Stierbildung tiberliefert, so bei
Pindar, Sophokles, Apollodor, und moglicher-

weise hat sie sich von diesem auf die iibrigen

Flusse iibertragen. Als Stier gebildet sah man
40 zu Gela den FluBgott Gelas nach Timaios FHG

I 222, 118 bei Schol. Find. Pyth. I 185. Doch
da sich ja reine Stiergestalt fiir einen FluBgott
in literarischer Darstellung zwar denken, in

der bildlichen Wiedergabe aber ein so gebote-
ner FluBgott von einem gewdhnlichen Stier sich

nicht unterscheiden liefi, so ist kaum ein Denk-
mal nachzuweisen , da ein FluBgott in voller

reiner Stiergestalt erscheint. HOchstens Munz-
bilder zeigen dies, so auf Drachmen des sizilischen

50 Selinus , wo Herakles den Stier bandigt (CBM
141, 34-37 [Abb. 34]. 143, 46. Holm Gesch.

Sic. Ill 594, 84 [Taf. in 2]. 631,200. Head-
Svoronos I 224f.) oder auf Kupfermunzen von
Sagalassos in Pisidien, da ein Stier, gelegentlich

durch Beischrift deutlich als Kestros bezeichnet,

von einem riesenhaften Gott bekampft wird (vgl.

Imhoof-Blumer Griech. Mtinz. 175f. [699t],

508. 509 Taf. XI 2 und dazu Kleinasiat. Mz.

S. 298. 395f.); es wird sich da tun ein Kingen

60 mit verheerender Wasserkraft handeln , das eine

Mai ist es Herakles, die Sonne, die den Stiei,

den Acheloos, als Vertreter der schftdlichen Ge-
wasser, tiberwindet, das andere Mai Dionysoa (oder

Apoll?) als Kulturgott, der die wihe Gewalt des

Flusses bekampft j auch der Stier auf Mfinxen von
Thurioi wird n. a. als FluBgott gedentet, als Kra-
this, vgl. z. B. H.Sv. I 94E Tal IV 7* 8; an den
Asopos denkt man etwa bei dem stefienden Stier
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4uf Drachmen von Phlius, H.-Sv. I fill uaw. Im
tlbrigen hat die Kunst den Acheloos dargestellt
als Stier mit menschlichem Oberleib und Armen,
gewohnlich aber als Stier mit Menschenkopf, s. o.

Bd. IS. 216, 5 Iff. S.ReinachRep. des vases 1 55,

7. 259, 4. 393, 4. 458, 6, und gerade auf Munzen
Ton Gela sehen wir den FluBgott Gelas nicht als

Stier, sondern in der Regel als Mannstier wieder-
gegeben, d. h. ebenunter dem Bild des Stieres mit
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gegeben, bSrtig, mit Hornern und Ohren eines
Stieres , mit Schale in der Rechten und langem
Schilfrohr in der Linken, vgl. H.-Sv. I 100; ttber

weitere Typen ahnhcher Art s. Abschnitt d.

HSufiger aber ist bloB der Kopf des FluBgottes
zu sehen mit HOrnchen, bald der gehOrnte bar-
tige Manneskopf, bald der jugendlich unbartige
gehOrnte Kopf. Solcher Art ist die Wiener
Bronze, die, fruher auf Io gedeutet, von Brunn

(meist bartigem) Menschenantlitz, mit tierischen 10 als jugendlicher FluBgott erkannt wurde, Arch.
Ohren und Hornern. Dazu nahm die Kunst ihre

2uflucht, zu dieser Gestalt, die zuerst auftaucht in

Darstellungen des Kampfes des Herakles mit Ache-
loos. Es liegt nahe, mit E. Curtius Ges. Abh. II

77. 131 den Stier mit bartigem Menschenkopf ,als

einen aus dem Orient ubertragenen Typus' anzu-
aehen, ,als eine auslandische Zwittergestalt, welche
•die Hellenen sich angeeignet und veredelt haben'

;

doch ist gerade in der altesten Kunst, da ein

Ztg. XXXII 1874, 112. v. Sack en Wiener Bron-
zen Taf. XXIX 12. Baumeister D. d. kl. Alt.

I 570. Eos cher Myth. Lex. I 1489; vgl. die

Gemmen bei Furtwangler Taf. XXVI 2. 10. 18.

Auch dafur bieten zumal sizilische und unter-
italische Munzen die schonsten Beispiele. Fast
alle sind sie jugendlich unbartig, und diese KOpfe
hat man zu unterscheiden von solchen des Pan.
s. u. Adranos, Aisaros, Akiris, Akragas, Amenanos,

vollig menschlicher OberkOrper mit Armen auf 20 Anapos, Arachthos, Assinos, Gelas, Hipparis!
-den Stierleib aufgesetzt ist, damit eine Form ge-
schaffen, die mehr noch an die Bofigestalt der
Kentauren (die vielleicht urspriinglicli ja auch F.
waren, vgl. Roscher Go'tt. gel. Anz. 1884, I47ff.

159) erinnert als an den orientalischen Mannstier-
typus. So gebildet, als Menschenleib mit Stier-

fiiBen. hat Nestor bei Eurip. Iph. Aul. 273ff. den
Alpheios als Emblem an seinem Schiff (iclvqq-

novv orjtia), vgl. auch Eurip. Ion 1261 (to rav-

Hypsas, Karkines, Krathis, Laos, Lathon, Lissos,
Longanos, Palankaios, Rheon, Sagras, Strymon,
Symaithos, Tisnaios usf. Bartig erscheinen der
Acheloos auf akarnanischen Munzen, der Arachthos
auf Kupfermunzen von Ambrakia, der Gelas auf
Munzen von Gela, der Hypanis (oder Borysthenes)
auf solchen des sarmatischen Olbia und der Istros

auf autonomen Kupfermiinzen Ton Istros in Mfisien.

b) Schlangenbildung. Neben der Stier-
@6{.ioQ(pov Sfiua Kr)<pwov jio.tq6$), und werden wir 30 gestalt der F. war auch nicht ungewohnlich die
uns auch die von Aelian. var. hist. II 33 aufge-
zahlten stiergestaltigen F. zu denken haben (Era-
sinos und Metope, Eurotas, Asopos, Kephissos);
vgl. ferner Verg. Georg. IV 371f. [cornua aurata
vom Eridanus-Padus) ; Aen. VIII 77 (eomiger
vom Tiber). Hor. c. IV 14, 25 (tauriformis
Auftdus). Ovid. met. XIII 894 (vom Acis). Val.
Flacc. 1 106 [elatis cornibus amnes). Mart. X 7,

6

{cornibus aureis vom Rhenus) usw. Als Mann-

Schlangen- bezw. Drachenbildung, vgl. Hesiod.
frg. 65 Rzach aus Strab. IX 424, wo es vom
Kephissos in Phokis heiBt: siXiyuevoq shi dQaxwv
east ferner Strab. X 458: Sgaxovrc (ioixora teyz-

o$ai xov 'Axe?.(o6v <paot) dia to {tfjxos xai zijv

aaoliottjia und dazu die Pamphaiosvase aus Cer-
vetri im Brit. Museum bei Gerhard Auserles.
Vasenb. II 115, wiederholt bei S. Reinach
Rep. des vases II 62, wo durch Beischriften er-

stier erscheint Acheloos namentlich auf akar- 40 lautert eine Darstellung des Kampfes des Hera-
nanischen Munzen, vgl. H.-Sv. I 412n\, und zumal
auf den Munzen der unteritalischen und sizili-

schen Stadte kehrt dieser FluBgott-Typus immer
wieder, vereinzelt kommt er auch in Spanien vor.

Seltener freilich ist es der Stier in ganzer Ge-
stalt, haufiger die menschenkcpfige Stierprotome,
d. h. blofi das Vorderteil eines vorwiirtsstrebenden
-oder -schwimmenden Stieres mit bartigem Mannes-
antlitz. Dies ist von Anfang an der Haupttypus

kles mit Acheloos gegeben ist und dieser als

Meerdrache mit gehorntem Kopf und Armen,
nicht als wirkliche Schlange, sondern in dem be-

reits vorhandenen Typus des Triton unter Bei-
fugung der Horner als unterscheidenden Merk-
mals. So durfte auch unter dem zu Laos in Lu-
kanien verehrten dQaxaw der FluB Laos bei Strab.
VI 253 zu verstehen sein, und haufig sind die

Namen c
E/.ioo(ov,

r
EXixwv und andere, die einen

der Munzen von Gela, schon in der ersten Halfte 50 gewundenen Lauf des Flusses ausdrucken, vgl.
df><i K. .Thflts * Tlfifb alfor 1C+ T R Any /Inn Vn-nf Mo^aI,. \r:»J CJ4. V 111 TT_1 L ¥T1 Vldes 5. Jhdts. ; noch alter ist z. B. der den Kopf
zurttckwendende Mannstier in ganzer Gestalt auf
Stateren von Laos in Lucanien ; vgl. H.-Sv. I 98
(Taf. Ill 12). 172 (Taf. VI 7). Imitationen dieses

sizilischen FluBgott-Typus aber trefien wir auch
auf Miinzen von Kyzikos (vgl. Holm III 585.
H.-Sv. II 49, s. u. Aisepos), von Kvpros (vgl.

CBM Cyprus 1904 Taf. VII 1-3. XXI If. H.-Sv.
H 321, s. u. Bokaros) und Mallos (vgl. I.-B. Monn.

Me in eke Vind. Strab. 111. Vgl. auch E. Cur-
tius FluBnamen, Ges. Abh. I 513: ,Von der Form
des Laufs stammen die Schlangennamen "0<pi$
(neugr. FiMri) und Jgdtc<ov , der altere Name
des Orontes, Coluber (fur den Tiberis als flexuo-
sus Serv. Aen. VHI 95), Kafuivkog, 'EXtoacbv [an-
fraciu riparum incur-rus Stat. Theb. IV 53)*.

c) Als Bar oderHund, Wolf, Eberusw.
.

, „ Den Acestes (Aigestes oder Egestes), der den
gr. 360; Mallos, M6garsos, Antioche du Pyramos, 60 Aeneas auf Sizilien gastfreundlich aufoahm, zeugt«
S.-A. aus Annuaire de la Soc. franc, de num. 1883 mit der nach Sizilien gelangten Troerin Egesta
S. 16f. 21. 22 pi. V 15, s. u. Pyramos). Mehr
und mehr auch trat die Stiergestalt zuriick, und
als Erinnerung daran blieb bloB noch das Kenn-
aeichen der HOrner. Einen besonderen Acheloos-
trpus tragt der Stater von Metapont mit der
Beischrift 'AxeioZo ife&Xov aus dem 5. Jbdt.; der
F. ist da in Henschengestalt stehend von vom

gelangten
oder Segesta der sizilische FluBgott Krimisos und
zwar in Gestalt eines Baren oder Hundes, vgl.

z. B. Gruppe Griech. Myth. 370, 2. 94SA.
HOchst wahrscheinlich ist der Krimisos auf Tetra-
drachmen von Segesta dargestellt als Jager nackt
dastehend, von einem oder zwei Hunden begleitet,
vgL z. B. Holm 6351, 216—218 (Taf. IV 11.
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12), und sehr oft erscheint er wohl auch als
Hund, dessen Gestalt er ja nach der Sage an-
genommen. Dieser Typus des Hundes kommt
auf Miinzen von Segesta, Eryx, Motye und Panor-
mos vor (vgl. Holm 602), sowic auch als altester

Typus auf solchen mit Zi% (Holm 645, 279 Taf.

VIII 20. 14). Gelegentlich 1st es auch blofi die

Hundeprotome (Holm nr. 222) oder der Hunde-
kopf (Holm nr. 223). Zahlreiche Flusse tragen
den Namen Lykos, andere heifien Kapros. Lykos
und Kapros zusammen sindnachweisbar aufMtinzen
von Laodikeia in Phrygien, wo sie sich vereinigen,

vgl. z. B. H.-Sv. II 226, ein anderer Kapros auf
Miinzen von Atusa in Assyrien bei H.-Sv. II 423;
Lykos flnden wir ferner auf Miinzen von Kolossai
in Phrygien (vgl. z. B. I.-B. Zur Griech. u. Kom.
Mlinzk. 1908, 159, 2 und dazu H.-Sv. II 224),

vielleieht von Sala in Phrygien (vgl. z. B. H.-Sv.

II 230), haufig auf solchen von Thyateira in

Lydien (vgl. z. B. H.-Sv. II 197), von Attaleia

in Lydien (vgl. z. B. I.-B. Zur Griech. und BOm.
Mlinzk. 114), von Neokaisareia im Pontos (vgl.

z. B. H.-Sv. II 8), vielleieht auf einer Kupfer-

munze von Byzanz (H.-Sv. I 340). Fur einen

FluG am Olympos mit Namen 2vg vgl. Paus. IX
30, 11. Dazu wiederum E. Curtius Gcs. Abh.
II 130: ,Die Energie des felsspaltenden Wasser-
strabls wird mit der unwiderstehlichen Kraft
reifiender und stoBender Tiere (Lowe, Wolf, Eber,
Widder, Stier) verglicben' und Ges. Abh. I 514:
,I)ie Tiicke der unversehens wie aus einem Hinter-

halt drohenden oder vorbrecbenden Gewasser
fiihrte zur Vergleichung mit wilden Tieren (Av-
xos, KajiQog, Rqios, 2v$, Xoigtog vazir), Tgdyog,

Aries) und zu der entsprechenden Legendenbil-
dung'. AEovT^eJtog nogog wird gelegentlich vom
AlpheiOS gesagt, xa&ozt em rats jrtjyatg avrov
Asovtcov eidcoAa a<pl8qvxat, Hesych. Lykos und
Kapros nun linden sich auf Kupfermiinzen von
Laodikeia in Phrygien direkt in Tiergestalt als

Eber und Wolf dargestellt. So der Lykos allein

als Wolf, linkshin sitzend mit erhobener reehter

Vorderpfote aut dem Revers autonomer Miinzen,

I.-B. Monn. gr. p. 406, 126; Griech. Mz. 218
(742), 712 (Taf. XII 25). 712a; auf einem weitern

Exemplar halt der Wolf unter der Pfote eine urn-

gestiirzte Amphora, deren Miindung Wasser ent-

quillt, I.-B. M. gr. 406; Gr. Mz. 21 8f. Taf. XII
26; eine weitere Kupfermtinze zeigt auf dem Ob-
vers den linkshin stehenden Eber, auf dem Revers
den recbtshin stehenden Wolf, I.-B. Monn. gr.

406, 127. Auf autonomen Miinzen mit dem Haupt
der Synkletos sitzen sich Wolf und Eber gegen-
iiber in strengem Wappenstil, Mionnet IV 316,

700; vgL E. Curtius Ges. Abb. II 114, und
ebenso sitzen sie, der Wolf links, der Eber rechts,

Rucken gegen Rucken und die wasserspeienden
Kopfe zurfickwendend , auf Kupfermiinzen mit
Oaracalla, Mionnet IV 330, 783; Suppl. VII
589, 465. I.-B. Kleinasiat. Mz. 273, 48 Taf. IX
4. Endlicb auf Kupfermunzen mit der jiingeren

Faustina und mit Iulia Domna sehen wir zu

FtLfien der stehenden Stadtgfittin von Laodikeia
mit Schale in der Rechten, das Bild des Zeus
Laodikenos auf der Linken, liDks den Lykos als

Wolf, rechts den Kapros als Eber, Mionnet IV
327, 764. P. Gardner a. 0. 205f. pL H 2. CBM
Phrygia 313, 215 Taf. XXXVH 10. LB. Zur

Griech. und Rom. Mfinzk. 161f., 7 Taf. VI. 19.

E. Curtius Peloponnes I 388 vermutet im ery-

manthischen Eber den Flufi Erymanthos, und au&
der slavischen Mythologie fuhrt Gardner a. O. 206
an, daB, wenn ein grofies TJnheil das Slavenvolk
bedrohte, der Genius des Sees von Rhetra unter
der Gestalt eines wilden Ebers mit furchtbarem
Grunzen aus den Wogen emportauchte, urn als-

bald wieder zu verschwinden. Vgl. Drexler bei
lORoscher Myth. Lexik. II 955f., 47ff. 2190, lOffV

d) Menschliche Bildung. Bereits bei

Homer erscheinen die Flusse in vOllig mensch-
licher Gestalt, und fiir die Deutung der Eck-
figuren im Ostgiebel des Zeustempels zu Olympia.

auf Alpheios und Kladeos ist schon Pausanias
(V 10, 6f.) unser Gewahrsmann. Man hat nun
einerseits in Analogic hiezu auch die Eckfiguren

im Westgiebel dea Parthenon als F, erklart, etwas
kiihn zwar, doch nicht ungeschickt als Kepbissos

20 links und als Ilissos mit Kalliirhoe rechts, andrer-

seits aber die Behauptung aufgestellt, dafi dio

Personifizierung von Flussen in menschlicher Ge-

stalt erst eine Schdpfung der hellenistischen Zeit

sei, und somit andere Erklarungen dieser Eck-
figuren versucht, z. B. als Zuschauer, die auf

den Wettkampf warten, im einen, als attiscbe-

Landesheroen im andern Falle, vgl. z. B. Hitzig-
Bliimner Paus. I 272. II 327. Collignon-
Baumgarten Gescb. d. griech. Plast. II 49f.

30 Besteht des Pausanias Deutung, an der z. B.

E. Curtius Ergebnisse 283 ^nerschutterlich 1

festhielt, zu Rechte, so haben wir, gleichwie bei

Homer bei wichtigen Ereignissen in der Getter-

welt auch die Flusse als Getter zugegen sind,

auch in diescn iiltesten plastischen Darstellungen

von F. direkt gottliche Individualitaten zu er-

kennen. ,Nicht allein um anzudeuten, dafi der

Wagenkampf des Oinomaos und Pelops in dem
Lande zwischen Alpheios und Kladeos, dafi der

40 Streit Athen as und Poseidons an den Ufern des

Kephissos stattfinde, setzte der Kiinstler die liegen-

den Gestalten in die Giebelecken, sondern als

wirkliche gfVttliche Personen , als beteiligte Zu-

schauer, die ihr Interesse an dem Ausgang des

Kampfes lebhaft zu erkennen geben; lang hin-

gestreckt, wie es den an den Boden gebannten
Ortsgottheiten ziemt, liegensieda—'(Lehnerdt
bei Roscher I 1488, 43ff.). Da ist zunachst zu

Olympia in der linken Ecke der Alpheios (Bruck-
50mann Taf. 450, 3); mit der Linken stutzte er

sein Haupt, wahrend die Rechte zum Gewand
ging, das den Unterkorper umschlingt; ein Kopf-

fragment ergibt, dafi der Gott unbartig, noch als

junger Mann dargestellt war; gespannt schaute

er nach der Mitte hin. Ihm entspricht in der

recbten Ecke der Kladeos, der, sagt Pausanias,

auch sonst von den Eleiern unter den Flussen

nach dem Alpheios am meisten verebrt wurde
(Bruckmann Taf. 450, 4); in derb naturlicher

60 Stellung auf dem Bauch daliegend, verfolgt er

mit lebhafter Aufmerksamkeit den Vorgang in

der Mitte; der jugendliche Kopf ist bier sehr

wohl erhalten, man findet Nengierde in seinem

Blick, die Lippen scheinen sich zum Sprechen

offnen zu wollen. Wahrend aber Alpheios und
Kladeos bei normaler Korperbildung lediglich im .

Kopfeinen baurischen Ausdnick zeigen, rerrat ganz.

besondere Eignung zum Flufigott der sog. ,Ke-
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phissos* in der linken Ecke des Westgiebels des
Partiienon, auch als Ilissos t Eridanos usw. ge-
deutet (Bruckmann Taf. 191). AufgestSrt durcb
den Streit der Gstter ist er im BegrSF, sich lang-
sam umzuwenden; augenfallig aber und bewun-
dernswert ist gerade an diesem gelagerten Jflng-
ling, besonders wenn man ihn vergleicht mit dem
sog. Dionysos im Ostgiebel, das Weiche, FlieBende
der Formen, das Schlaffe der Muskulatur zumal
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Mflnzen von Selinua kehrt dieser Typus wieder.
vgL Holm 631, 199f.; eine ahnlicbe an einem
Altar opfernde nackte Junglingsgestalt auf SHber-
munzen von Leontinoi wird gleichfalls als Flufigott
(Lissos?) zu deuten sein, vgl. CBM 91, 45—49
Holm 592, 77. H.-Sv. 1 '203; eine geistlose
Nachahmung aber bietet auch die alteste be-
kannte Miinze, ein Didrachmon, von Solus, vgl.
Holm 641, 250, vgl. auch noch nr. 241. Offen-an den Oberscbenkeln, das Elastische der Haut; 10 bar bezieht sich die Darstellung auf die Ent-m (restalt und Gewanduner zeitrt er so flflssio-A snmtifTnnr H^c R+a^+w-iV.iof^ ^^J

3
c„i.- jin Gestalt und Gewandung zeigt er so flussige

Formen, dafi eine Einwirkung des natiirlichen
Flusses auf die Phantasie des Kunstlers kaum in
Abrede gestellt werden kann (vgl. Gerbera.O.
277). VoTlig menschlich gebildete F. treffen wir
aber auch schon fruhzeitig auf sizilischen und
unteritalischen Miinzen, wenigstens sind in ge-
wissen Fallen Horner nicht sichtbar; wir haben
Kopfe, die trotz dem Feblen der charakteristi-

sumpfung des Stadtgebietes von Selinus durch
Empedokles, der zwei Flusse vereinigt habe (Dioe
L. Vin 70); der Flufigott Selinus dankt nun
dem Askleqioa (oder Apoll) fiir die Abwendung
der Seuche; der Stier zeigt das dabei gebrachte
Opfer an, wenn er nicht vielmehr die Wildheit
der nun iiberwundenen Gewasser andeuten soil
der Halm ist das Tier des Asklepios ; wie aber auf
den Tetradrachmen der eponyme Flufi Selinus
Clf\ iTJWTTi Vurt* ni-i-f Ja« IV J.._ _1_ _ . . 1 . .

*

kfinnen; so vermiBt man die Horner gelegentlich " n TT — — -

* wei^ im

beim Kopf des Amenanos auf Silbermiinzen von
Katane (vgl. z. B. L-B. Monn. gr. 16) oder beim
prachtigen Kopf des Hipparis auf Miinzen von

Rang, derHypsas, zuEhren,Holm 593f. Wieder-
um nackt dastebend en face mit moglicberweise
gehdrntem Kopf nach links, mit Schale in der

* ^ ± rr «—.*. *.« uunvii ¥\j±l

Kamanna, bei dem des Akragas usw. Wichtiger
indes sind hier Darstellungen von F. in ganzer
menschlicher Gestalt in verschiedenen Typen,
anzuschliefien an den erwahnten Acheloostypus
auf einem StateT von Metapont. Gleichfalls schon

vorgestreckten Rechten und mit Olzweig, den er
mit der Linken wie ein Zepter bei Fufi halt
an die linke Schulter gelehnt, finden wir den
Krathis,beischriftlich bezeichnet, auf einem vrieder-
um ins 5. Jhdt. gehorenden Silberstater von Pan-
dosia im Land der Bruttier, vgl. H.-Sv I 136

drachmen von Segesta vom Ende des 5. Jhdts. E, h«. vinft^++QD a™-^i._ J «-i,
1J

.

arsteUu1^drachmen von Segesta vom Ende des 5. Jhdts. Es
sind ihrer zwei Typen. Beidemal ein nackter Jiing-
ling mit auf einem Felsen aufgestiitzten linkem
Bern rechtshin stehend, als ob er ausruhe oder
Ausschau halte (etwa Krimisos als Grenzwachter
gedacht); iiber den linken Arm ist die Chlamys
geworfen, die Linke halt in verschiedener Weise
zwei Jagdspiefie, die Rechte ist in die Hufte ge-
stiitzt; das eine Mai aber tragt er im Nacken
Ainpn lrriMio^VioTi TTnf nv,A .* n+ ^« _* tt -t

des Flufigottes Aracbthos auf Silbermiinzen von
Ambrakia in Epeiros; zum Pegasos auf dem Ob-
vers kommt auf dem Revers der rechtshinscbauende
Pallaskopf und dazu links als Beizeichen in
kleiner Wiedergabe der jugendliche gehornte

Arachthos (APA9&0$), nackt in ganzer Figur

rechtshin sitzend auf einem von vorn gegebenen
Stierkopf, mit den Handen das linke Knie um-SS^^^^^begleitet; das andere Mai fehlt der Hut, der Kopf

ist gehOrnt und blofi ein Hund ihm bemesellt,
vgl. CBM 133f., 30-34 (Abb. 32. 34). Holm
635f., 216-218 Taf. IV 11. 12. H.-Sv. I 178.
Alter noch ist der Typus des opfernden spenden-
den Flufigotts auf Silbermiinzen von Selinunt aus
dem 5, Jhdt. Da ist es das eine Mai der Flufigott
Selinus, durch Beischrift als solcher verdeutlicht,
nackt linkshin stehend, mit Schale in der vorge-

Dagegen erst aus rOmischer Zeit stammt die
Kupfermtinze von Assoros auf Sizilien, auf der
Chrysas erscheint, nackt nach links stehend mit
Amphora und Fullhorn, Holm 729, 758. H -Sv
I 171, vgl. Cic. in Verr. IV 96. Der vollstandig
liegende Amenanos auf Miinzen von Katane kann
iiberleiten zu dem liegenden, vielmehr gelagerten
Flufigott, dem hauptsachlichsten Flufigott-Typus in
hellenistischer Zeit, den wir natiirlich auch schonsfcrppkten TIpohUn nr./ «„:f t"T • • § ucxwuiBwsuier ^eit, aen wir naturlich auch schon

in die Hufte gestemmten Linken an einem Altar
opfernd; vor dem Altar ein Halm, rechts hinter
dem Gott ein kleiner Stier auf Postament und
daruber das Eppichblatt, das redende Wappen
von Selinus, vgl. CBM 139, 23. 140, 24—31 141
32. 33 (Abb. 29). I.-B. Monn. gr. 28*, 49!
Holm 598, 83 Taf. LTI 1. H.-Sv. I 224 Taf. IX 10.
Das andere Mai ist es der Hypsas (HVTAf),
wiederum nackt dastehend, doch von vorn mit^^J^^'s^S3^^^^^}^^%Schale in der vorgestreckten Rechten und Lorbeer-
zweig in der gesenkten Linken, an einem von
einer Schlange umwundenen Altar links opfernd;
rechts hinter ihm ein rechtshin weggehender Reiner
mid daruber das Epnichblatt (auf dem Revers
der nackte Herakles im Kampf mit einem Stier)
TgL CBM 141,34—87 (Abb. 34). Holm 594!
84 Taf: HI % H>St. I 2»4£ tfoca ^f gp&tenl

Pauly-Wlflaow* TI

und am Parthenon batten ansehliefien konnen
Kaum mehr als Kultbild, in der Kegel blofi als
lokale Personifikation und benutzt zur Raumffil-
lung, ja herabgewurdigt zum einfachen geograpbi-
schen Begriff erscheint jetzt die gelagerte mensch-
bche Figur {jioxafKp yag do&ovodat ov ovvTj&es,
Philostr. sen. imag. II 14), selten noch gehOrnt,
obwohl die Flusse von den (rOmischen) Dichtern
baufig noch so geschildert werden, s. o. S. 2781. Ge-

umgcsturzte Quellurne, der Wasser entquillt, und
seme Attribute sind Schilfstengel und Ffillhorn,
etwa auch das Ruder, das die Schiffbarkeit an-
deutet, gleichwie die Schiffeprora, die mitnnter bei-
gegeben ist. Der Meles halt als der Vater Homers,
der deebalb Melesigenes heiBt, oder auch nur, weil
an seinen Ufern die Wieg« Homera gestanden
miben soil (vgL auch den Anklang des Namens

88
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an fj.skog), die Leier in der Hand, vgl, Kupfer-
miinzen von Amastris in Paphlagonien mit Brust-
bild Homers, z. B. bei Gardner a. 0. 192 pi.

II 10. I.-B. Grlech. Mz. 63 (587), 88. H.-Sv. II 18.

Das schonste, beriihmteste Beispiel des gelagerten

FluBgotts ist die Daistellung des Vater Neilos,

der von allegorischen Kindergestalten umspielt

ist, welche die Ellen andeuten, urn die der Strom
zu steigen pflegt, im Braccio nuovo des Vatikan,

beiHelbig Fiikrer2 m\ 48, Amelung Die Sculpt,

d. Vatican. Mus. 1 1246% 109 (Taf. XVIII). Bruck-
raann Taf. 196, wozu vgl. Plin. XXXVI 58.

Lukian.
c
PrjT. dtSdox. 6. Philostr. sen. imag. I 5,

auch Pans. VIII 24, 12, wo die Notiz, dafi ab-

gesehen vom agyptischen Neilos die Bilder der

iibrigen Fltisse aus weifiem Marmor geschaffen

waren, wogegen man far den Nil, weil er ja durch

der Aithiopen Land zum Meer hinunterfliefie,

schwarzes Gestein zu. wahlen pflege, s. dazu

Hitzig-BliimnerPaus.III 196. Ahnlich also, als

gelagerten Flufigott, werden wir uns auch das bei

Pausanias erwahnte dyak/ta des Erymanthos zu

Psophis in Arkadien zu denken haben, zumal nach

Aelian. var. hist, II 33 die Psophidier den Ery-

manthos kv sl'&si dvdQcov darstellten, und ebenso

des Eutychides Eurotas, in quo artem ipso

amne liquidiorem plurimi dixere, Plin. XXXIV
78, vgl. Weiz sacker Jahrb. f. Philol. CXXXV
1887, 798—800, wcnn dieser Eurotas nicht viel-

leicht das Vorbild war eines kraftvollen, aus dem
Schilf hervortauchenden vatikanischen Marmor-
torsos, bei Amelung D. Sculpt, d. vat. Mus, I

239 Gall. lap. nr. 101 (Taf. 27), vgl. Th. Preger
Rom. Mitt. VIII 1893, 188—191 z. Taf. Vf.

S p r i n g e r (-M i c h a e li s) Handb. d. Kunstgesch.

17 282f. Fig. 499 = is 298f. Fig. 548. Der
Nil spielt natiirlich eine hervorragende Rolle auf

Munzen von Alexandreia in Agypten, in wech-

selnden Typen, u. a. zusammengestellt mit der

Euthenia als seiner Genossin oder Gemahlin,

s. o. S. 1498ff.
f

58ff., so auch auf der sog.

Tazza Farnese, vgl. Furtw angler Die ant.

Gemmen Taf. LV. An den von Kindern umspiel-

ten Neilos denkt man bei der Darstellung des

Strymon, den vier Kinder umgeben mit den Bei-

schriften Borgvg, 2tdyv?, Xqvo6s und "AQyvgog,

die andeuten sollen die Fruchtbarkeit des Bodens
und den Metallreichtum des Landes, auf einer

Miinze von Pautalia in Thrakien, vgl. H.-Sv. I

361. Als GegenstGck zum Neilos ward der Tiberis

geschaffen mit den Zwillingen und der WGlfin,

im Louvre nr. 593, Bruckmann Taf. 197,

der freilich, was Erfindung und Ausfiihrung an-

langt, weit hinter dem Vorbilde zurucksteht, vgl.

z. B. Helbig Untersuch. ub. d. camp. Wand-
malerei 29f. Michaelis Arch. Jahrb. V 1890,

24f. Ebenso sind Tiber und Nil als Gegenstiicke

dargestellt in den zwei gewaltigen F. aus pari-

schem Marraor, die, aus den Konstantinsthermen
stammend, wo sie naturlich in Nischen unterge-

bracht waren, heute auf dem Kapitolsplatz vor

der Freitreppe des Palazzo del Senatoreden Brunnen

flankieren, tiber dem eine Roma im Typus der

Minerva thront. Fur die mehrfache Wiedergabe
des Tiberis auf der Ruckseite der sog. Basis Ca-
sali im Vatikan vgl. Helbig Fuhrer2 162, ferner

fur den Tiberis v. Duhn Rom. Mitt. I 1886, 167—172 z. Taf. IXf. Aus der Legion gelagerter Flnfi-
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getter in statuariseher Form (vgl. S.R e in a ch Rep.

de la stat. I 171. 429. 431—435. II 41f.) seien

noch herausgehoben der sog. Marforio auf dem
Kapitol, bei Helbig nr. 408 (man dachte etwa
an die Darstellung Ton Rhein oder Donau), und
der sog, Tigris mit michelangeleskem , an den
des Moses gemahnendem Kopf, im Vatikan, bei

Helbig nr. 325, vgl. Michaelis Arch. Jahrb.

V 1890, 20ff. Haufig begegnen derartige F. als

10 Lokalpersonifikationen und zur Raumfttllung be-

niitzt in Sarkophagreliefs, in Darstellungen der

Endymion-, Phaethon-, Prometheus-, Marsyassage,

des Parisurteils und des Koraraubes. Nicht selten

ist zur Andeutung der Teilnahme eine Hand er-

hoben, so bei dem Flufigott in dem hellenistischen

Reliefbild mit Paris und Oinone in Palazzo Spada
zu Rom, bei Helbig nr. 993, Schreiber Die
hellenist. Reliefbilder Taf. X. BaumeisterD.
d. kl. Alt. Ill 1635 Abb. 1696; hier erscheint der

20 Flufigott, wohl der Skamandros, als blofie Raum-
fullung, um die Originalkomposition, wie sie das

ludovisische Reliefbild bei Schreiber Taf. XXIII
(Baumeister 1169 Abb. 1360) bietet, zu einem
Hochformat zu erganzen, vgl. Schreiber Arch.

Ztg. XXXVIII 1880, 145ff. Taf. XIII 1. 2. Waser
N. Jahrb. XV 1905, 119, 5. Auf der Traians-

saule zu Rom sieht man den Istros bezw. Danu-
vius in einer Grotte, mit dem OberkSrper aus

den Fluten hervorragend, das bartige Haupt mit

30 Wasserpflanzen bekranzt, verwundert dem Briicken-

iibergaag der Romer zuschauend, vgl. Bruck-
mann Taf. 398; auch auf der Marcaurelssaule

ist er wiedergegeben , s. o. Bd. IV S. 2133,

15ff. Auch in der Malerei der hellenistischen

Zeit, in den Wandgemiilden der vom Vesuv ver-

schutteten Stadte Campaniens, finden sich F. so

verwendet; Stellung und Attribut sind die ge-

brauchlichen, das Gewand ist der Farbe ihres

Elementes entsprechend meist grim oder blau

40 (vgl. dazu glaucus bei Verg. Aen. VIII 33f. vom
Gewand des Tiberinus, bei Stat. silv. I 3, 71 von

dem des Anio, viridis bei Ovid. met. VIII 32

vom Gewand des Acheloos; Acis ist bei Ovid.

met. XIII 895 sogar toto caerulus ore usw.)

;

vgl. Helbig Wandgem. d. Stadte Camp. 21

nr. 65 (Sarnus liegend, weifibartig, schilfbekranzt,

ein hellblaues Gewand uber den Schenkeln, mit

Schilfzweig in der Linken, den linken Ellbogen

auf eine Urne gestutzt, die Rechte tibeT das Haupt

50 gelegt). 70, 251 (sitzeDder bartiger Flufigott, schilf-

bekranzt, in der Rechten einen Scbilfzweig, in

der Linken ein Fiillhorn, einen Mantel uber den

linken Arm und die Schenkel). 202, 1011 (zwischen

Wasserpflanzen liegend ein mit Wasserpflanzen

bekranzter Flufigott mit wallendem Bart und Haar,

ein blaues Gewand uber den rechten Schenkel, in

der Rechten einen Schilfoweig, die Linke auf

eine goldfarbige Amphora stutzend, der Wasser

entstrOmt). 1012 (ahnlicher Flufigott, der sich aber

60 auf eine Urne stutzt, es fehlen die Wasserpflanwm).

1013 (schilfbekTanzte Bflste eines jugcmffieben

FlnBgottes in grunem Chiton, fiber der linken

Schulter ein Ruder, mit der Rechten ein glas-

farbiges Gefafi an den Mnnd haltend; Panofka
dachte an den Ganges, Helbig an d*M Samus,

wobei der Becher auf Pompeis Weinbaa deutet,

das Ruder auf seinen Speditionshandel nach dem
Meer). 203, 1018 (sitzender JAngling, ein grftnes
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<rewand uber den linken Arm und die Schenkel,
die Eechte wie es scheint auf einen Schilfzweig,
den linken Ellbogen auf eine goldfarbige Urne
gesttttzt, der Wasser entstrdmt, wahrscheinlich
der Sarnus). 204, 1019 (wieder in der Mitte
jugendlicher Flufigott, vielleicht der Sarnus,
sitzend, mit der Rechten einen Zipfel des hell-
grunen Gewandes haltend, das fiber seinen linken
Arm und Schenkel fallt, den linken Ellbogen

, ij7 1. — '
""^-^ x,i.„v6w ««i u.u^Lcwimnicu Tun Aiun in -Diinvnien mit

aut eine goldfarbige Urne stutzend, der Wasser 10 Antoninus Pius, Mionnet II 500f 490f andere
«ntstr0mt). 205. 1022 fWWertfiT .Tiino-Hiitr wn miio** mVdwmn „, miR™ a i. '-„i. "\ *

Pergamon mit Marc Anrel, vgl. Mionnet H 602
582; Suppl. V 442, 1012. H.-Sv. II 65f. (diese
F. vermutet C. Robert auch in den beiden
gelagerten Mannergestalten der die Griindung
von Pergamon darstellenden Platte des Telephos-
frieses, Arch. Jahrb. Ill 1888, 94). Ferner Bil-
laios und Sagaris oder Sardo, durch Namensbei-
schrift bezeichnet, zu FGfien der Dionysosstatne
auf Kupfermiinzen von Tion in Bithynien mit
An+.rvnnnTia Pino TW i i-i n n n. + TT KAAJ" *r\(\c i

«ntstr0mt). 205, 1022 (gelagerter Jungling, ein
gelblich und violett schillerndes Gewand fiber
den rechten Arm und die Schenkel, die Linke
uber das Haupt gelegt, in der aufgestiitzten
Rechten einen Schilfstengel haltend). 226f., 1126
<in der Darstellung des Herakles mit den Stym-
phaUden bartige , schilfbekranzte Figur, von den
Huften abwarts mit blauem Gewand bedeckt, in
der LinkeB vermutlich einen Schilfhalm haltend). _ i;ui0) WL ^^m von Annocneia mZwei gelagerte F.

?
etwa als Acheron und Koky- 20 Syrien, vgl. die Statuette der Kandelaberga Lietos zu bezeichnen, finden sich auch auf dem im Vatikan bei Helbig Fuhrer^ nr 889 Brick

ersten der
_
beiden Unterweltsbilder unter den mann Taf. 154. Amelung Fiihrer d d Ant"

Fliisse wiederum zu Fiifien der ephesischen ATtemis
auf Munzen von Ephesos mit Antoninus Pius, vgl
z. B. Gardner a. O. pi. II 3, Lykos und Kapros
ra Tiergestalt zu Fiifien der StadtgOttin, s. o.
S. 2783. Zumal aber ist es bei der Stadtgottin der
Typus des halb aus den Wellen auftauchenden, des
schwimmenden Flufigotts, wie ihn des Eutychides
bekannte Gruppe zeigte, der Oroutes zu den Fiifien
derTyche, der Stadtgottin von Antiocheia in

Odysseelandschaften vom Esquilin, vgl. Helbig
Fuhrera II 167. Baumeister D. d. kl. A. 858
(und 1930) Abb. 939, farbig bei Woermann
Gesch. d. Kunst I zwischen S. 416 u. 417. Ahn-
lich ist selbst noch der Jordan dargestellt, als
Flufigott der Taufe Christi beiwohnend, zu Ravenna
jn den beiden Kuppelmosaiken von S. Giovanni

in Florenz Abb. 49 (zu den beiden im Archaol.
Museum zu Florenz befindlichen kleinen Repliken
nr. 261 und 262 bei Amelung). Diese Gruppe
des Eutychides ist tibergegangen auf die Munzen
von Antiocheia am Orontes sowohl als auch auf die
noch vieler kleinasiatischer Stadte. Fur Antio-
cheia in Syrien vgl. z. B. H.-Sv. II 371 Taf

!L^?Mfr5-&M_°S*C?J. TdS0X™,»
,
Fe™« i™-« * diese, Mtozbifdvon Sta. Maria in Cosmedin, dem Taufhaus der

Arianer; das eine Mai steht er inschriftlich be-
zeichnet rechts etwas im Hintergrund im Wasser,
mit halbem Leib aus dem Strom emporragend,
mit Kranz im Haar, mit Schilfstaude in den
Handen, hilfbereit der heiligen Handlung bei-
wohnend, vgl. z. B. W. Goetz Ravenna (Be-
Tuhmte Kunstst. nr. 10) 30f. Abb. 20f.; das
andere Mai sitzt er zur Linken, mit nacktem Ober-
leib einen Mantel um den Unterleib gehiillt^O^tia' s . u. #^m„s Aug^k iTkTLS

noch folgende Prageorte in Betracht: Laodikeia
in Syrien, H.-Sv. II 376, Damaskos in Koilesyrien
(Chrysorrhoas), H.-Sv. II 379f.

;
in Kommagene

Samosata (Euphrat), H.-Sv. II 365; in Mesopo-
tamien Nisibis, Seleukeia (Tigris) und Singara
(Mygdonios), H.-Sv. H 422f.; in Assyrien Atusa
(Kapros), H.-Sv. II 423); ganz besonders kilikische
Stadte, wie Adana (Saros), H.-Sv. II 282, Ana-
zarbos, Hieropolis Kastabala, Mallos und Mop-

mit der Rechten schultert er eine Schilfstaude,
die Linke half er mit teilnehmender Gebarde er-

hoben; vom Charakter des antiken Gottes und
der Unmittelbarkeit des andern Bildes hat dieser
<?twas eingebiifit, vgl. Goetz S. 47f. Abb. 26. Un-
endlich oft kehrt der gelagerte Flufigott aufMunzen
wieder, zumal auf kleinasiatischen Kupfermiinzen
der Kaiserzeit, s. u. Acheron, Aleon, Alpheios,
Amenanos, Anthios, Aptraios, Aulindenos, Axios,

Mz. 438, 3 Taf. XVI 27, und Flaviopolis, H.-Sv.
II 313, Diokaisareia, Eirenopolis und Seleukeia
(Kalykadnos), I.-B. Kleinasiat. Mz. 484f., 14 (Taf.
XX 24). 15; Zur Griech. und Rflm. Mttnzk. 206.
H.-Sv. II 286, s. Kalykadnos, endlich Tarsos
(Kydnos), H.-Sv. II 312; ferner in Kappadokien
Kaisareia (Melas?), I.-B. Monn. gr. 417, 182, und
Tyana, H.-Sv. II 338; in Lykaonien Barata/l -B
Kleinasiat. Mz. 416, 1. H.-Sv. H 277; in Pisidien4 Ti-ii • i^V , — '

i 't «"""^""«> jLi±ui>, iii^iuaoiaii, uj.£. *±iv, i. n.-ov. jll ztt : m Jrisidien

Eurymedon, Gallos, Glaukos, Hales, Halys, Har-
pasos, Hebros, Hermos, Hippurios, Hyllos, Hypios,
Istros, Ka'ikos, Kaleon, Kapros, Karmeios, Katar-
rhaktes, Kaystros, Kazanes, Kestros, Keteios,
Kilbos, Kissos, Kladeas, Maiandros, Marnas, Mar-
syas, Meles, Okeanos, Pidasos, Pyramos, Rhenus,
Rhyndakos, Sagaris, Satnioeis, Seleinos, Sindros,
Smardos, Strymon, Tembris, Thermodon, Timeles,
Titnaios, Tiulos, Tonzos, Vaindo s, Xantbos usw.

27 Taf. XII 23; in Pamphylien Aspendos (Eury-
medon?), Mionnet III 447, 8, Perge (Kestros

)
I.-B. Kleinasiat Mz, 332, 31, und Side (Melas),
H. - St. II 263 ; ferner Aphrodisias in Karien
(Morsynos oder Timeles), I.-B. Zur Griech. u.
Rom. Miinzk. 82, 1, Ankyra In Galatien, Mion-
net IV 378, 22, Nikaia in Bithynien, Mionnet
II 460, 275, Hadrianopolis in ThraMen (Tonzos
oder Hebros), Mionnet I 385, 142; SnppL II,

J.„,,wo ,„ilJUu 3, ^aiiLuva usw. ouer avows), mionnet I 3»a, 14Z; »nppL II
^ewohnlichsehen wir da den Flufigott, bartig60 332, 799. Auch allein, ohne die Tyche, kommt
oder unbartier. mit nacktem Obflrlrflmpr TintcTiin Aor T?i-nR««++ i„ >i;„„„- ^„„*-u „™ ~ i_oder unbartig, mit nacktem OberkOrper linkshin
am Boden sitzen, ein Schilfrohr in der Rechten,
die Linke an der Quellurne, der Wasser entfliefit.

Ferner erscheinen F. auf Munzen haufig zu Fufien
anderer Gotter, diesen dadnrch sich gleichsam
^u eigen gebend, so Keteios und Seleinos, ge-
lagert, mit Eppichzweig in der Hand, zu Fuflen
•der Statue de» Aaklepios auf Knpfermunzen Ton

der Flufigott in dieser Gestalt vor, so wenig-
stens der Pyramos auf Kupfenntazeii yon Hieio-
polis Kastabala und Anazarboe in Kilikien,
vgl. I.-B. Kleinasiat Ifz. 447, 8 (Gard-
ner a. O. pL H 15) und 432, 2 (Tal XVI
22); vgl. auch die Gemmen bei Furtwane-
ler Taf. XXXV 8t lit XXXVUJ 28. LXV 26,
LXVI 6.
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III. KardXoyog Ilora/iwv (Vollstandigkeit

konnte nicht angestrebt werden), zugleich Register

zu Abschnitt I und II.

Ache loos CAx^0og), der KOnig der griechi-

scben Fliisse, der grofite FluB von ganz Hellas,

der Sage nach der alteste der dreitausend Bruder-

fhisse, die Tetbys dem Okeanos geboren, scheint

urspriinglich wie die stammverwandten Namen
Acheron und Inachos (ax — aqua ?) das Element

des Wassers iiberhaupt bezeichnet zu haben , vgl.

Volturnus o. S. 2779f.; so erklart sich die ganz ein-

zige Rolle, die er als FluBgott in Kult und Mythos

spielt, seine viel melir als lokale, seine durch

ganzGriechenlandverbreitete Verehrung, sokommt

es, daB mindestens nocb ein halbes Dutzend klei-

nerer Fliisse denselben Namen fuhren; er ward

allgemein angerufen bei Opfern, in Gebeten,

Schwiiren, das Orakel Yon Dodona habe fast jedem

seiner Spriiche beigefiigt, man solle dem Acheloos

opfern (Ephoros frg. 27 Miiller bei Macrob. Sat. V
18, 8). Die bekannteste Acbeloossage ist die von

seinem Kampf mit Herakles urn Deianeira, wobei

er verschiedene Gestalten annimmt, wie ihn auch

die Kunst bald als Stier mit menschlichem Ober-

leib und Armen, spater als Stier mit Menschen-

kopf, vereinzelt auch als Meerdrachen mit ge-

hOrntem menschlichem Kopf und Armen darstellt.

Zumal auf akarnanischen Munzen kommt er vor,

ygl. H.-Sv. I 412ft, auf solchen von Oiniadai

z. B. (ebd. 416) und Ambrakia (401), von Meta-

pont in Lucanien (100f.); Herakles im Kampf

mit Acheloos auf einem Silberstater von Phaselis

in Lykien, Kev. numism. n. s. IX 1864, 153.

H.-Sv. II 250; ebenso Herakles im Kampf mit

einem Stier, wohl dem Acheloos als Vertreter

der schadlichen Gewasser, auf Silbermunzen von

Selinus, Holm 594, 84; s. o. S. 2774, 66. 2775,

36 2777, 29. 34. 2778, 67. 2779, 1. 15. 2780, 36.

62 2781, 2. 13. 40. 65. 2782, 24. 41. 2785, 28.

2788,43 und Bd. I S. 213ff.

AcheTon ('A/Jgav), ein Hauptgewasser der

Unterwelt, doch'erst in nachhomerischer Zeit,

zuerst erwahnt Od. X 513, in volkstiimlicher Vor-

stellung der FluB des ,Ach und Wehs* (axog),

wogegen Acheron sprachlich doch wohl eng ver-

wandt ist mit Acheloos, daher wiederum die Be-

zeichnung fur ein halbes Dutzend yerschiedener

Fliisse; das personliche Moment tritt fast ganz

zuriick. Personifiziert heiBt er ein Sohn der Gaia,

der Demeter, soil in die Unterwelt versetzt sein,

weil er den Titanen im Kampf gegen Zeus zu

trinken gab ; sein Weib, das ihm den Askalaphos

gebiert, ist Gorgyra oder Orphne, seine Amme
Mormolyke; Statius macht ihn zum Vater der

Erinys usw. Weil es zu Herakleia am Pontos

einen acherusischen See und Eingang in die Unter-

welt gab, sowie auch hier ein KOnig Acheron an-

genommen ward, wird Acheron vermutet in dem
FluBgott auf einer Kupfermtinze dieser Stadt, der

recbts zu FiiBen der thronenden Tyche linkshin

am Boden sitzt, die Kechte an einem langen Zwcig

oder Zepter, den linken Arm tiber der Wasser-

urne, gegeniiber dem linkshin sitzenden Pontos

Euxeinos, vgl. I.-B. Kleinasiat Munz. 8, 1 ; s. o.

S. 2789, 20. 48 und Bd. I S. 217ft

Adranos (ASgavog), Flufichen auf Sizilien;

der generate Kopf des jugendlichen FluBgottes

Adranos auf Kupfermunzen von Adranon mit
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stoBendem Stier auf dem Bevers , vgl. CBM 3, 3.

Holm 676, 406. H.-Sv. I 160; s. o. S. 2782, 19
und Bd. I S. 405, 18f.

A i g ai o s (AlyaTog), Flufigott im Land der Phai-

aken, Vater der Naiade Melite, die dem Herakles-

den Hyllos gebar, der nach Illyrien zog und den
Hylleern seinen Namen gab, Apoll. Rhod. IV 542„

1149 mit Schol. Steph. Byz. s. 'YXktsTg, s. o.

Bd. I S. 948, 49ff.

10 Aisar o s {AioaQog), FluB bei Kroton im Lander

der Bruttier; sein jugendlicher Kopf auf Munzen
von Kroton, vgl. H.-Sv. 1 126ff. (122) ; s. o. S. 2782,

19 und Bd. I S. 1047, 27ft

Aisepos (Autt}nos), unter den ITorafioi, die

Tethys dem Okeanos geboren, Hesiod. Theog. 342^

Gott eines mysischen Flusses, an den Imhoof-
Blumer denkt bei Munzen von Kyzikos, vgl.

auch BL-Sv. II 53, s. o. S. 2776, 23. 2781, 57

und Bd. I S. 1085, 17ff.

20 Akesin e s ('AxEoivrjg), die grazisierte Namens-

fonn ftir den viel erwahnten FluB des indischen-

Pandschab und der Name eines Flusses an der Ost-

kiiste Siziliens (s. Assinos), s. o. Bd. I S. 1164, 8ft

Akesinos ('Axeoivog), FluB in Skythien, s. o.

Bd. I S. 1164, 40ft

Akiris (

v
Amgig), FluB in Lucanien; der Kopf

mit krausem Haar und mit Binde auf Kupfer-

munzen von Gmmentum (H.-Sv. I 60) wird besser

als auf Akiris auf Herakles gedeutet, der oft mit

30 krausem Haupthaar, mit und ohne Diadem auf

Munzen vorkommt; s. o. S. 2782, 19 und Bd. I

S. 1170, 49ff.

Akis £Axt$% sizilischer FluBgott, in erotische-

Sagen verwickelt, s. o. S. 2778, 67. 2781, 37. 2788,.

43 und Bd. I S. 1170f., 55ff.; vgl. Symaithos.

Akragas {'Axgdyag), FluB an der Sadktiste-

Siziliens, auf Kupfermiinzen von Akragas der un-

bartige Kopf dieses FluBgottes mit HOrnchen an

der Stirn, vgl. CBM 19, 124-1.27 (Abb. 125).

40 20, 135—137 (wo falschlich als Kora aufgefaBt).

I -B. Monn. gr. 15, 7 pi. A 16. Holm 669, 376.

689, 454. H.-Sv. I 153. 166f., s. o. S. 2779, SU
2782, 19. 2785, 25 und Bd. I S. 1191f.

A lab on ('Ma^cbv), FluB an der Ostkftste Si-

ziliens, an den vielleicht zu denken ist bei der

menschenkOpfigen Stierprotome auf Silbermunzen

einer Stadt, die vielleicht Stiela hiefi, Holm 639,

240. 241 (wo tiberdies auf dem Revers ein FluBgott

vor einem Altar dargestellt ist); vgl. auch Holm
50 nr. 242. H.-Sv. I 228; s. o. Bd. I S. 1273, 29ff.

Aleon {AUoyv), Flufichen, das durch Erythrai

in Ionien flieBt, als jugendlicher FluBgott in der

gewohnlichen Weise gelagert, mit Namensbei-

schrift, auf Kupfermiinzen von Erythrai mit An-

toninus Pius, vgl. I.-B. Lyd. Stadtmunz. 2 ;
Klem*

asiat. Munz. 63, 6 Taf. n 27; s. o. S. 2789, 4S

Bd. I S. 2900 und Suppl. I S 52t 16ff.; vgl. Axos.

Almo, Flufichen in der rOmischen Campagna,

als FluBgott Vater der Nymphe Lara, Ovid, fast

60 II 601f., s. o. Bd. I S. 1589, 34ff.
;
vgL Nodiniw.

Alpheios CAlyeioe), der grtBte Ftaft. in der

Peloponnes, unter den funfandzwanag Sfthnen

des Okeanos und der Tethys an sweitex Stelte

nach dem Neilos, Hesiod. llieog. 338- Hyg. fab.

praef. p. 11, 10 Sch., hat in KiiH and Sage seit

alters eine ahnlieh nnivereelte Beoeutong wie-

der Acheloos, erscheint Oftera in den Qenealogien

der Peloponnes, und am bekannteeten ist seine
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Verbfodang mit der Qnellnymphe Arethusa; zn-

mal i^ei den Eleem genoB er hohe Verehrung,

warden ihm Opfer dargebracht, "weihte ihm z. B.

Lenkippos sein Haar; im Ostgiebel des Zeus-

tempels zu Olympia ward die Barstellung auf

der einen Seite durch die liegende Figur des

Alpheios abgeschlossen ; er erscheint auf Kupfer-

mttnzen des Septimius Severus und des Cara-

«alla, vgl. E. Curtius Pelop. I 394 A. 15, lie-

gend mit Kranz in der Eechten, mit SchilfrohrlO

in der Linken, zu seinen FiiBen eine Wasser-

nrne mit Palmzweig, vgl, H.-Sv. I 533; auf Mun-
zen von Heraia in Arkadien am obern Alpheios

der FluBgott mit Eind vor sich und Fischen

unterhalb, H.-Sv. I 560; s. o. S. 2774, 67. 2776,

3. 53. 2777, 36. 2778, 14. 67. 2779, 27, 2781, 28.

2783, 37. 2784, 15. 39. 49. 58. 2789, 48 und
Bd. I S. 1630ft

Amenanos ('Aftevavog) , FluB auf Sizilien,

der vom Aetna herab durch Katane flofi, daher 20

auf Munzen dieser Stadt, zunachst auf Tetra-

•drachmen aus der ersten Halfte des 5. Jhdts. als

Stier mit bartigem Menschengesicht, dariiber ver-

schiedene Beizeichen wie Nike, Seilen, Vogel,

2weig, darunter Fisch oder Pistrix, vgl. CBM
41. 42, 1—7 (Abb. 1. 3. 6). Holm 578, 33

Taf. II 4. H.-Sv. I 194 Taf. VI 3; ahnlieh auf

Kupfermiinzen der Zeit zwischen 430 und 360,

Holm 630, 198. H.-Sv. I 199; vgl. auch den

stofienden Stier bei Holm 630, 193 H.-Sv. a. O. ; 30
ferner auf Silbermunzen der gleichen Zeit jugend-

licher Kopf des FluBgottes Amenanos meist rait

Kamensbeischrift , vgl. I.-B. Monn. gr. 16, 13.

14 pi. A 17. 18. Holm 629, 185. 187f. 630,

197. H.-Sv. I 198f.; endlich in der Rcmerzeit

auf Kupfermiinzen der liegende FluBgott, Holm
708, 564; s. o. S. 2782, 19. 2785, 22. 2786, 46.

2789, 49 und Bd. I S. 1823, 36ff.

Amnisos {'A/xvioog), FluB auf Kreta, nach

dem die Amnisiades benannt sind, ihrer zwanzig 40

Nymphen, s. o. Bd. I S. 1871, 43ff.

Anapos (Avaxdg), der Name eines Fliifichens

in der akarnanischen Binnenebene und eines wei-

teren bei Syrakus, daher auf Goldmunzen von

Svrakus der unbartige Kopf des FluBgottes Ana-

pos linkshin, vgl. I.-B. Monn. gr. 30, 56 pi. B 13.

€BM 170, 169—172. Holm 619, 130. BL-Sv.

I 233; auf Kupfernmnzen CBM 188, 303. Holm
659, 324. H.-Sv. I 236; s. o. S. 2779, 29. 2782,

20 und Bd. I S. 2062, 40ff. 50

Anigros (AviyQOs), FluB in Triphylien, nach
dem benannt sind die Anigriades, die heilkraf-

tigen Grottennymphen am Samikon, s. o. Bd. I

S. 2209, 57ft

A n i o (und Anien, Gen. Anienis), linker Neben-
flufi des Tiber, vgl. Serv. Aen. I 273. Steuding
bei Eoscher I 352, 3ft; s. o. S. 2788, 42 und
Bd. I S. 221 If. 61ft

Anthios CAv&iog), FluB bei Antiocheia in

Pisidien, bloB aus Munzen bekannt, vgl. H.-Sv. 60
H 266 [ANTHIOS) ; als rechtshinschwimmender
FluBgott zu FiiBen der Fortuna auf Kupfermunzen
mit Gordian ILL, I.-B. Kleinasiat, Munz. 362,

27 Taf. XII 23, und mit nacktem OberkCtper
am Boden sitzend mit FuUhorn in der Rechteu,
-die Lirtke an der Urne, der Wasser entfliefit, aaf

Kupfermunzen mit Gallienus, I.-B. a. O. 363, BO

;

*. o. S. 2789, 49. 2790, 50 und Bd. I S. 2378, 22ff.

Arachthos ^Agax^oe), der bedeutendste der
Flusge von Epeiroa, in ganzer Figur klein als

Beizeichen zum Pallaskopf auf Silbermunzen von
Amhwkia , vgl. CBM Corinth 107, 28f. Taf. XXVTLT
9 ; ferner auf Kupfermunzen der bartige und un-

bartige Kopf des FluBgottes nach" links und nach
rechts, vgl. I.-B. Monn. gr. 138, 23—25; s. o.

S. 2782, 20. 2786, 81. 37 und Bd. II S. 370, 13ft.

Ar da, reenter Nebenflufi des Hebros in Thra-

kien, s. Hebros.

A r d e sko s ^Aq&ioxos), FluB in Skythien, unter

den fttnfundzwanzig S6hnen des Okeanos und der

Tethys, Hesiod. Theog. 345, s. o. Bd. II S. 614, 42ff.

Asines, FluB auf Sizilien, s. o. Bd. II S. 1582,

66f. und Assinos.

As op os (Aowjiog), der Name verschiedener

Fliisse, zumal des Hauptflusses des siidlichen

Boiotien und des Hauptflusses der Landschaften

Phliasia und Sikyonia, und so ward er mytholo-

gisch aufgefaBt als boiotischer und phliasisch-

sikyonischer FluBgott ; seine genealogisch-mytho-

logische Bedeutung aber beruht zumal auf der

groBen Zahl seiner TCchter {&vyaxQoy6vog xorafzog

Nonn. Dion. VH 212), durch die er zum Stamm-
vater der bertihmtesten Helden Griechenlands

geworden ist; sein Kopf mit Namensbeischrift

auf Munzen von Tanagra in Boiotien, vgl. H.-Sv.

I 444, vielleicht auch klein als Beizeichen unter

der Chimaira auf Silbermunzen von Sikyon aus

dem 4. Jhdt., ebenda I 515 Taf. XVIII 11, viel-

leicht Asopos auch als stofiender Stier auf un-

gefahr gleichzeitigen Silberdrachmen von Phlius,

H.-Sv. I 511 ; s. o. S. 2778, 54. 63. 2779, 25. 2780,

68. 2781, 33 und Bd. II S. 2705ft, 36ft

Assinos, Name eines sizilischen Flusses,

gelegentlich beigeschrieben dem gehoraten , j ugend -

lich unbartigen Kopf eines FluBgottes nach links

auf Silbermunzen von Naxos auf Sizilien, wahr-

scheinlich identisch mit dem Asines (s. d.) bei

Pliu. Ill 88 und mit dem Akesines (s. d.) bei Thuk.

IV 25, 8, vgl. CBM 120, 23. 24. 26. Holm 628,

179. 181. H.-Sv. I 153. 217; s. o. S. 2782, 20.

Asterion {'AoTsqioyv), der Gott eines in der

Nahe des argivischen Heraion fliefienden Baches,

Vater von Euboia, Prosymna, Akraia, der Ammen
und Hypostasen der Hera; als er mit Kephissos,

Inachos und Phoroneus das Land der Hera zu-

gesprochen, lieB Poseidon sein Wasser in einen

Schlund verschwmden ; s. o. Bd. II S. 1785, 43ff.

Astraios ('AazQaTog), nach Ps. Plut. de fluv.

21, 1 fruherer Name des Ka'ikos, der noch fruher

Abovqog geheifien habe, ferner FluB in Make-
donien (vielleicht Verwechslung mit dem Axios),

endlich Flufichen in Ionien, an dessen westlichem

Ufer Metropolis lag; daher auf Munzen von Me-
tropolis z. B. mit Gordian III. Astraios in der

gewohnlichen Weise gelagert, auch mit Beischrift

vgl. CBM Ionia 179,23. H.-Sv. H 124 (228);

s. o. S. 2789, 49 und Bd. II S. 1795f., 61ft

Aufidus, der Hauptflofi Apuliens, z. B.

Hot. carm. IV 14, 25 (tauriformis AuHdm),
s. o. S. 2781, 36 und Bd. II S. 2298, 33ft

Aulindenos (Avltv&ivts), FluB oder See,

auf Kupfermunzen von Keretapa (Diokaisareia)

in Phrygien mit Kopf dw jugendlichen Herakles

einem bartigen, in der gewohnlichen Weise ge-

lagerten FluBgott beigeschrieben, I.-B. Zar Griech.

u. R6m. Mttnzk. 1551 z. Taf. VI 16, TgL Klein-



asiat. Mz. 249. H.-Sv, II 223; s. o. S. 2789, 49
und Bd. II S. 2409, 29ff.

Axios (*Agtog und A£t,6g)
t der Name des

Hauptstromes von Makedonien, ferner ernes Neben-
flusses des Istros und eines Flusses in Syrien,
Sohn des Okeanos und der Tethys, Hyg. fab.
praef. p. 11, 9 Sch. ; als Eponymos des paionisch-
makedonischen Flusses der Gemahl der Akesa-
menostochter Periboia, Vater des Pelegon, GroB-

.riuugoH«r a/ya

kommender FluBname; der Chryaorrhoas bei Da-
maskos erscheint auf Munzen dieser Stadt und
zwar mit Beischrift XJPYCOPOA schwimmend
zu FtiBen der Tyche, H.-Sv. H 379f., feraer
schwimmend mit Beischrift aufMunzen von Leukas
oder Abila in Koilesyrien, H.-Sv. II 381; ferner
der bartige FluBgott Chrysorrhoas mit nacktem
Oberkflrper linkshin am Boden sitzend, die Eechte

, , . , . - „ — — , am Knie, die Linke an der Wasserurne, auf Kupfer-
vater des Asteropaios, Horn. II. XXI 141ff. Axios 10 munzen von Hierapolis in Phrygian mit Elagaba-
undEngonerscheinen aufKupfermunzen von Stoboi lus, I.-B. Kleinasiat. Mz. 242, 33 ahnlich auf
(in Makedonien am ZusammenfluB der beiden Munzen mit Artemisbuste inschriftlich bezeicbnet
FlUSSe

1

! mit Tra,ia,n_ bartlcr lialbnavlrf. rralatKirt -mU X ki-a n*« A™ "D„^T.4-— „_:j. J T «_ t >Flusse) mit Traian, bartig, halbnackt gelagert
zu FuBen einer Frauengestalt ; in der einen Hand
halt jeder ein Scbilfrohr, mit der andern stutzt

er sich auf eine umgesturzte Urne, der Wasser
entfliefit, I.-B. Monn. gr. 91f., 116. H.-Sv. 1313;
s. o. S. 2775, 40. 2789, 49 und Bd. II S. 2629ff.

Ax oa
{

v
A£o$), FliiBchen, genannt auf Kupfer-

mit Ahre in der Eechten, mit der Linken auf
die Erde sich stiitzend, zur Seite eines umge-
stiirzten Homes, dem seine Wasser entstromen>
L-B. Monn. gr. 403, 111, vgl. H.-Sv. II 221 ; s. o.

S. 2789, 50. 2790, 33 und Bd. Ill S. 2519f„ 31ff.

Clitumnus, der besonderer Verehrung sich
erfreuende Gott des gleichnamigen Flusses in Um-

mtmzen von Erythrai in Ionien und daselbst 20brien, s.o. S. 2777, 57. 2779, 64 und Bd. IV S.57,5ff.
dargestellt als jugendlicher, in der gewohnten
"Weise gelagerter FluBgott, I.-B. Kleinasiat. Mz.
63,7, vgl auchLyd. Stadtmz. 2. H.-Sv. II 113; s.o.

S. 2789, 50 und Bd. II S. 2636f., 54ff. ; vgl. Aleon.
Billaios {Bdlalog), FluB in Bithynien, auf

Kupfermunzen von Krateia-Flaviopolis in Bithy-
nien mit Iulia Domna und abnlich mit Geta
als bartiger FluBgott (BIAAG OC) linkshin sitzend,

mit Ahre in der Eechten, die Linke mit einem
Rohr auf die umgesturzte Wasserurne stiitzend, 30 mit Brustbild der Athena, bartig, mit Ahre in

Danuvius, s. o. S. 2782, 27. 2788, 5. 27. 2789r

53 und Bd. IV S. 2103ff. ; fur den FluBgott Danuvius,
die Personification der Donau Bd. IV S. 2182f.;.
s. Istros.

Drakon (dedxcov), Name verschiedener Fliisser
s. o. S. 2782, 47 und Bd. V S. 1646, 45ff.

Dureios(?), FluBgott auf Kupfermunzen von
Dokimeion in Phrygien, in gewohnlicher Weise-
gelagert, das erne Mai A (>)OVPEIOC auf Munzen>

L-B. Griech. Mz, 75 (599), 117. H.-Sv. H 34,
und auf solchen von Tion in Bithynien mit dem
Sagaris oder mit dem Sardo zusammen zu Fiifien

des Dionysos, Mionnet II 500f., 49 Of. H.-Sv. II

37; s. o. S. 2789, 50. 2790, 6 undBd. Ill 472, 29ff.

Bokaros (Bcbxagog), Name eines Baches auf
Salamis und eines Flusses auf Xypros, vielleicht

als menschenkOpiiger Stier dargestellt auf Silber-

stateren von Paphos auf Kypros aus dem 5. Jhdt.,

der Eechten, Fullhom in der Linken, darunter
die Quellurne, das andere Mai auf Munzen mit;
Hermesbuste, jugendlich unbartig, mit der Eech-
ten ein Schilfrohr schulternd, die Linke an der
Urne, der Wasser entstromt, I.-B. Lyd. Stadtmz.
4; Kleinasiat. Mz. 222, 1; Zur Griech. und Rom.
Mtinzk. 147; ferner Durius (Duris^), Gott dea
gleichnamigen FJusses auf einer Inschrift aus
Oporto, OIL II 2370. Steuding bei Roscher

H.-Sv. II321,s.o. S.2781, 59 und Bd.lIIS. 666, 53ff. 401 1205f„ 64ff.; s. o. S. 2789,50.
Borysthenes (BoQvo&Evtjs), Flufi imSkythen-

land, der heutige Dn'epr ; auf Kupfermunzen des

sarmatischen Olbia erscheint der gehOrnte bartige

Kopf des Borysthenes (oder des Hypanis?), H.-Sv.

I 343; s. o. S. 2782, 26 und Bd. Ill S. 736ff., 23ff.

Buraikos (BovQaixog), s. Erasinos.

Chesios (Xrjoiog), FliiBchen auf Samos in

nachster Nahe der Stadt, s. o. Bd. HI S. 2273, 16ff.

Chremetes (XQsjLisT^g) , FluB an der West-

En ipeus {'Evmsvg). a) FluBgott in Thessa-
lien, den als schflnsten der F. Tyro liebte; des-
halb seine Gestalt annehmend, habe Poseidon mit
Tyro den Pelias und den Neleus gezeugt, nach
anderer Version mit Iphimedeia die Aloaden
Otos und Ephialtes; b) der Gott des rechtsseitigen

Nebenflusses des Alpheios in Elis, wo bei der Stadt
und Quelle Salmone gleichfalls die Sage von Sal-
moneus und seiner Tochter Tyro lokalisiert war;

kiiste Libyens , Vater der Anchirog , der Gattin 50 s. o. S. 2778, 67 und Bd. V S. 2570, 20ff. 33ff.

des Psyllos, der Mutter des Krataigonos, der an
der Spitz e Hbvscher Volker den Dionysos nach
Iudien begleitete, Nonn. Dion. XIII (374). 379f.

XXXI 103; s. o. Bd. Ill S. 2446, 34ff.

Chrysas (Xevotis), der bochste Ehren ge-

niefiende Gott des gleichnamigen Flusses auf
Sizilien, der am Weg von Assoros nach Henna
ein Heiligtum (fanum) hatte und darin ein Tem-
pelbild praeclare factum e marmore, Cic. in Verr.

Erasinos {'Eqaoivog), Name eines FluBchens
in Attika, eines weitern auf Euboia, des einzig'

im Sommer nicht vertrocknenden Flusses der
Ebene von Argos, dem der spartanische Kontg
Kleomenes dta^aztJQia darbracbte, Herod. VI 76,
zu dessen Tochtern Byze, Melite, Maira und
Anchiroe* Britomartis aus Phoinikien kam, Anton.
Lib. 40 , endlich der Name des Oberlaofes des-

Buraikos in Achaia, s. o. S. 2777, 12. 2779, 23.

TV 96; auf Kupfermunzen von Assoros mit lorbeer- 60 2781, 32 und S. 332, 23ff.

bekranztem Apollonkopf aus der Zeit nach 210
n. Chr. erscheint CR VSAS nackt, linkshin stehend,
mit Amphora und Fullhorn, wahrscheinlich nach
dem bei Cicero erwahnten Marmorbild gegeben,
vgl. CBM 31, 1. Holm 729, 758. H.-Sv. I 171;
s. o. S. 2779, 37. 2786, 43 und Bd. Ill S. 2486,
37ff.; vgl. Palankaios.

Chrysorrhoas (Xqvooqqqos), haufig vor-

Eridanos CHQtdavdg), einer der HauptatrOme-

im Altertum, unter den 25 Sohnen des Okeanos
und der Tethys, Hesiod. Theog. 338, nach dem
SchoL der Po; ein mythischer Strom im fernen

Westen, nahe den Enden der Welt, habe auch
Phaethon geheiBen, Serv. Aen. VI 659; die geo-
graphische Fiiierung ist fruh veraacht woiden,
zumal dachte man an Fo and Rhone; er hat

2/tfY j<iui5gotter ±iuugotter avy»

StieihOrner, Verg. Georg. IV 371. Eridanos ist

der FluB in der Unterwelt, an dem Tantaloa seine

Qualen erleidet, Verg, Aen. VI 659 u. a., ein FluB-

gott auch in Athen, der Vater del Zeuxippe, die von
Teleon den Argonauten Bntes gebiert, Hyg. fab. 14

p. 45, 24 Sch.; 8. o. S. 2780, 81. 2781, 35. 2785, 2

nnd S. 446ff., 42ff.

Erigon £EQiyo>v), der bedeutendste Neben-

fluB des Alios in Makedonien; fur Darstellung

des Erigon auf Munzen vgl. H.-Sv. I 313 und 10

Asios; s. o. S. 2789, 50 und S. 450, 12ff.

Erymanthos ('Egvfiav&og) , der Gott des

gleichnamigen Flusses in Arkadien, zumal in

Psophis verehrt, nach E. Ourtius Pelop. I 388
im erymanthischen Eber personifiziert; s. o. S. 2779,

27. 2784, 3. 2787, 22 und S. 569f.

Euenos (Evtjvos), unter den Schnen des

Okeanos und der Tethys bei Hesiod. Theog. 345,

bedeutender FluB in Aitolien, friiher angeblich

Lykormas genannt, spater Chrysorrhoas (Hyg. fab. 20
242 p. 134, 21 Sch.), auBerdem FliiBchen in der

kleinasiatischen Aiolis , bezw. in Mysien ; der

aitolische FluBgott ist bertihmt durch die Sage
vom Eaub der Marpessa durch den Aphareiden
Idas und von dessen Tod durch den eifersiich-

tigen Apoll, s. o, S. 974ff.,

Euphrates (Ev<pQdzi?$} , der groflte Strom
Westasiens, habe zuerst Xarandas, dann Medos
geheiBen; der eponyme Heros gait als Sohn des

Okeanos und der Tethys, Hyg. fab. praef. p. 11,30
8 Sch. , oder als der einer Aphroditepriesterin,

Bruder des Tigris und der Mesopotamia, Iamblich.

dram. 8, oder als Sohn des Arandakos (Pharan-

dakos), Vater des Asurtas, habe dem FluB den
Namen gegeben, indem er sich in ihn sturzte,

Ps.-Plut. de fluv. 20; Lucull opferte dem Euphrat
einen Stier zum Dank fiir glucklichen tTbergang,

Plut. Luc. 24; auf Munzen von Samoaata in der

Kommagene erscheint der Euphrat 2U FuBen der

thronenden Stadtgbttin, vgl. H.-Sv. II 365; s. o. 40
S. 2777, 17. 2790, 34 und S. 1195ff. 1215, 61ff.

Eurotas (EvQtbxa;), HauptfluB Lakoniens,

einer der bedeutendsten Flusse der Peloponnes,

habe seinen Namen erhalten nach Ko"nig Eurotas,

dem Entwasserer der lakonischen Ebene, Paus.

Ill 1, 1; auBerdem FluB in Thessalien und Name
des Baches Galaisos bei Tarent; s. o. S. 2779, 24.

2781, 33. 2787. 26 und S. 1314ff., 55ff.

Eurymedon {EvQVfiiboiv)
t
FluB in Pamphy-

lien , der sich unterhalb Aspendos ins Meer er- 50
giefit, daher auf Munzen dieser Stadt, vgl. H.-

Sv. II 255; fur das Quellgebiet ist der Name
bezeugt durch Kupfermunzen von Timbrias in

Pisidien mit Caesar und mit Iulia Domna, auf

denen der FluBgott, gelegentlich durch Beischrift

als Eurymedon bezeichnet, in der gewOhnlichen
Weise gelagert erscheint, das eine Mai die Rechte
liber dem Knie, die Linke am Krug, dem Wasser
entflieBt, das andere Mai mit der Rechten einen

Zweig schulternd, vgl. I.-B. Kleinasiat. Mz. 414, 3; 60
Zur Griech. u. Rom. Miinzk. 198. 1. H.-Sv. II

275; s. o. S. 2789, 51. 2790, 51 und S. 1334, 3ff.

G alios (rdXlog), FluBgott, in der gewohn-
lichen Weise gelagert, durch Beischrift bezeich-
net, auf Kupfermunzen von Pbilomelion in Phry-
gien mit Severus Alexander und Philippus sen.,

ohne die Naxnensbeischrift auch auf golchen mit
Gordianua Pina, Deems, Trebonianus Gallus, vgL

L-B. Griech. Mz. 221 (745), 722; Kleinasiat. Mz.
285, 4, vgl. Drexler bei Roscher I 1593, Iff.

H.-Sv. II 234; s. o. S. 2789, 51.

Ganges {Tam?), vgl. RoscheT 1 1594, 37ff.,

s. o. S. 2788, 65.

Gel as (riXas), FluB an der Siidkiiste Siziliens,

der in hoher Verehrung stand und vielfach auf
Munzen, fast ausschlieBlich Silbermiinzen von Gela
erscheint, vgl. Drexler bei Roscher 1 16081,
41ff. L-B. Monn. gr. 18f., 23f. pi. B 2. Holm
583ff , 54—59 Taf. I 15. 591, 72—74 Taf. I 12.
II 10. 623, 148—154. 156—158. 670, 380f. H.-
Sv. I 153. 172—176 Taf. VI 7. Der Haupttypus
ist von Anfang an die Stierprotome mit bartigem
Mannesantlitz; gelegentlich wird sie bekranzt von
einer weiblichen Gestalt, laut Beischrift der Sosi-

polis (Holm 591, 74 Taf. II 10); seltener er-

scheint der menschenkopfige Stier in ganzer Ge-
stalt, z. B. Holm 584, 59. 670, 38L; weitere
Typen sind der jugendlich unbartige gehdrnte
Kopf und der gehQrnte bartige Manneskopf; s. o.

S. 2780, 40. 2781, 7. 2782, 20. 25.

Geudos (revhog, vgl. rsvdtg), vielleicht der
Name eines Flusses auf Kupfermunzen von Nikaia
in Phrygien, L-B. Monn. gr. 240, 62. H.-Sv. II 35.

Glaukos (Havxog), ein NebenfluB des Maian-
dros , erscheint als FluBgott auf Kupfermunzen
von Eumeneia und Peltai in Phrygien und ohne
Beischrift auch auf solchen von Hierokaisareia in

Lydien, vgl. Drexler bei Roscher I 1690f.,52ff.

H.-Sv. II 198. 220; in der gewOhnlichen Weise
gelagert ist er dargestellt auf Kupfermunzen von
Hierokaisareia mit Antoninus Pius und mit den
einander zugekehrten Kopfen des Marc Aurel und
des L. Verus, bartig und unbartig (?), mit Schilf

in der Rechten, den linken Arm auf die Wasser-
urne gestutzt, I.-B. Lyd. Stadtmz. 8,4; Klein-

asiat. Mz. 173, 2. 521, und ebenso mit drei Ahren
in der Eechten auf Kupfermunzen von Peltai mit
Brustbild der Bule aus der Zeit des Severus
Alexander, L-B. Kleinasiat. Mz. 2 84, 13; s. o.

S. 2789, 51.

Gran ik os {Fqclvixqs), FluB in Mysien, auf-

gezahlt unter den 25 IJora^ioi als Sohnen des
Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 342; vgl.

Horn. II. XII 21 ; s. o. S. 2776, 23.

Hales ("AXijs), Name von FLussen in Ionien
und Lucanien ; ersterer wd vermutet in dem ge-

lagerten FluBgott auf Kupfermunzen von Kolophon
mit Macrinus und Diadumenian, vgl. Drexler
bei Eos cher I 1818, 33ft\, s. o. S. 2789, 51.

Haliakmon ^AXiaxpaiv) , FluBgott Makedo-
niens, Sohn des Okeanos und der Tethys, Hesiod.

Theog. 341. Weiteres bei Roscher I 1820,*

26ff.

Halys (°Akvg), der Gott des bekannten klein-

asiatischen Stromes, erscheint durch Beiachrift

bezeichnet auf Kupfermunzen von Tavion in Gala-

tien mit Septimius Severus, gelagert, die Rechte

nach einem Schiff ausgestreckt, mit Zweig «iner

Wasserpflanze in der Linken (H.-Sv. II 332),

ferner gleichfalls gelagert mit Beischrift, dieEechte

auf einem Scbiffisvoraerteil, in der auf eine um-
gesturzte Urne gestfltzten Linken ein Schillstengel,

anf Monzen von Germanikopolis in Paphlagonieu

mit Iulia Domna; fraglich iat, ob «r auch zu er-

kennen ist in dem gelagerten FluBgott aufMunzen
von Ankyra in Galatien mit Caracalla und Geta
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oder nicht vielmehr ein NebenfluB des Sangarios,
vgl. Roscher I 1824, llff.; s. o. S. 2789, 61.

Harp as os ("Agjiaoog), NebenfluB des Maian-
dros, erscheint als Flufigott auf Kupfermunzen
von Harpasa in Karien mit Iulia Domna und
Gordianus Pius, und zwar das eine Mai als jugend-

licher Flufigott gelagert, mit der Rechten einen

Zweig schulternd und mit Fiillhorn im linken

Arm tiber der Quellurne, das andere Mai ganz ahn-

lich, aber bartig, vgl. I.-B. Kleinasiat. Mz. 131, 5.

Drexler bei Roscher I 1842, 12ff. H.-St. n
154; s. o. S. 2789, 51.

Hebros ("EpQog), thrakischer FluB, haufig als

gelagerter Flufigott dargestellt auf Kupfermiinzen
von Philippopolis (auf solchen des Hadrian mit
Namensbeischrift), Plotinopolis und Traianopolis

;

bemerkenswert ist die Darstellung der Kupfer-
mlinze von Plotinopolis mit Marc Aurel: der

Hebros, bartig, mit nacktem Oberkorper linkshin

in gebiickter Stellung, den recbten Fufi auf ein

umgestiirztes GefaB setzend, dessen Offhung
Wasser entquillt, den Kopf auf die Rechte stiitzend,

H.-Sv. I 361; in dem Flufigott auf Miinzen aus

Hadrianopolis ist wohl meist der Tonzos zu er-

kennen
;
gelegentlich auf einer Kupfermtinze mit

Gordianus Pius erscheinen alle drei Flusse , an
deren ZusammenfluB Hadrianopolis lag, als ge-

lagerte F, : Hebros, Tonzos und Arda; vgl. Drex-
ler bei Roscher I 1871ff., 56ff. H.-Sv. I 360
—362; s. o. S. 2789, 52. 2790, 59.

Helikon CEXtxwv), Name zweier Flusse; an
den kleinen BergfluB auf Sizilien denkt man bei

Munzbildern von Abakainon , H.-Sv, I 158; es

sind Bronzen mit menschenkOpfiger Stierprotome

(CBM 2, 9. 10. Holm 638, 236) und mit Vorder-

teii eines stoBenden Stieres (CBM 2, 11. 12.

Holm nr. 237); s. o. S. 2782,49.
Helisson ("EXtaacov), FluB und Stadt in Ar-

kadien, benannt nach Helisson, des Lykaon Sohn,
Paus. VIII 3, 3. Hitzig-Blumner Paus. Ill

217; s. o. S. 2782,49. 56.

Heptaporos {'EnranoQog), Flufigott in Mysien,

Sohn des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog.

341 , vgl. Horn. II. XII 20. Strab. XH 554. XIII
602; s. o. S. 2776,22.

Hermos ("Egpog), Stromgott im vorderen

Kleinasien, Sohn des Okeanos und der Tethys,

Hesiod. Theog. 343; Weihrelief Atben. Mitt. XIX
1894, 314. Nach Drexler bei Roscher I 2436ff.

ist der Hermos, meist gelagert und durch Namens-
beiscbrift bezeichnet , nachzuweisen auf Miinzen

folgender Stadte: Magnesia am Sipylos {vgl. auch
I.-B. Lyd. Stadtmz. 87; Kleinasiat. Mz. 521.

H.-Sv. II 200), Kyme (H.-Sv. II 88f.), Temnos
(H.-Sv. II 91), Smyrna (H.-Sv. II 132), Bagis
(H.-Sv. II 195), Saitta (vgl. auch I.-B. Lyd.
Stadtmz. 126f.; Zur Griech. u. Rom. Miinzk. 129f.

H.-Sv. II 202), Sardeis (H.-Sv. II 204), Silandos
(vgl. aucb I.-B. Lyd. Stadtmz. 144. H.-Sv. II 204),
Tabala (H.-Sv. II 205), Alia, Kadoi (H.-Sv. II

223), Pbokaia (? z. Flufigott bisweilen die Namen
CUAPA ... und TGPM . . ., vgl. auch H.-Sv.
II 139), Attaleia und Gordos Iulia (? H.-Sv. H
196); s. o. S. 2789, 52.

Hiberus, der heutige Ebro in Spanien; fiber

Darstellungen dieses Flufigottes vgl. Roscherl
2654f., 54ff.

Him eras ('Iti&Qag), Name zweier Flusse auf

Sizilien, der eine bei Himera, der andere zwischen
Akragas und Gela» mi,t dem Beinamen atot^Q,

CIG 5747, s. o. S. 2777, 48.

Hipparis ("Ijinaaig), FluB auf Sizilien; der
jugendlich unbartige Kopf des Hipparis erscheint
auf dem Obvers von Didrachmen von Kamarina
mit der Nymphe dieses Naraens, so dreiviertel

von vorn etwas linkshin, mit kurzen Hornern an
jeder Seite, CBM 36, 16 (Abb.). Gardner 209

lOpI. I 15. Holm 593, 81. 625, 160 Taf. VI 5,

oder auch linkshin mit kurzen Hornern und der
rucklaufigen Namensbeischrift, CBM 37, 17—19
(Abb. 17f.). Holm 625, 161; vgl. auch Drexler
bei Roscher I 2665, 17ff. H.-Sv. I 153. 193;
s. o. S. 2785, 24.

Hippurios ('fenovQiog), FluBgott mit Na-
mensbeischrift auf dem Revers von Kupfermunzen
von Blaundos in Lydien, jugendlich, in der ge-

wtfhnlichen Weise gelagert, das Schilfrohr mit
20 der Rechten schulternd , mit Fiillhorn im linken

Arm, hinter sich die Quellurne, I.-B. Lyd. Stadtmz.

52; vgl. Drexler bei Roscher I 2693, 38ff.

H.-Sv. H. 215, s. o. S. 2789, 52.

Hisagos(?), offenbar verderbt fur Inachos

bei Serv. Aen. IV 377, vgl. S to 11 bei Roscher
I 2694, 55ff.

Hyllikos ('IXXixog), Flufi in der Argolis, s. o.

S. 2780, 18 und Taurios.

Hyllos ("YMog), NebenfluB des Hermos, als

30 gelagerter FluBgott, durch Beischrift bezeichnet,

auf Kupfermiinzen der zwischen Hermos und Hyllos

gelegenen Stadt Saitta mit Tranquillina, Otacilia

und Gallienus, ferner mit Hermes zusammen
und zwischen beiden der Men Aziottenos auf

Kupfermunzen von Saitta mit Caracalla und
Gordianus Pius, und ahnlich auf Miinzen mit
Philippus zwischen beiden F. eine linkshin sitzende

Quell- oder ,Bergnymphe, vgl. Drexler bei

Roscher I 2798, 21ft". H.-Sv. II 202. I.-B. Lyd.

40 Stadtmz. 126f. (127, 2); Zur Griech. und Ram.
Miinzk. 1291; vielleicht auch auf Kupfermunzen
von Iulia Gordos mit Brustbild der Roma, I.-B.

Lyd. Stadtmz. 86 Taf. IV 16; iiber Flusse des

Namens Hyllos vgl. Radet La Lydie 311, 9;
s. o. S. 2789, 52.

Hyp an is ("Yxavtg) , Name verschiedener

Flusse; derjenige im europaischen Sarmatien

wird vermutet in dem bartigen Kopf auf Miinzen

von Olbia, vgl. H.-Sv. I 343 (Borysthenes)

;

50 s. o. S. 2782, 26.

Hypios ("Yxiog), FluBgott, gelagert und durch

Namensbeischrift bezeichnet, auf Kupfermunzen
von Prusias am Hypios in Bithynien mit Marc
Aurel und L. Verus, vgl. Drexler bei Roscher
I 2846, lOff. H.-Sv. II 36, s, o. 8. 2789, 52.

Hypsas {"Yyag), FluBgott auf Miinzen von

Selinus und Entella(?) auf Sizilien, vgl. Drexler
bei Roscher I 2852f., Sff. H.-Sv. I 153. 181.

224f.; Hypsas am Altar opfernd z. B. Holm
60 594, 84 Taf. HI 2 ; der jugendliche gehOrate

Kopf eines Flufigottes auf Kupfermunzen von

Selinus ohne Namensbeischrift kann als Hypsas

angesprochen werden oder als Selinus, s. d.; auf

Silbermunzen von Entella aus der ersten Hilfte

des 5. Jhdts. wird Hypsas venmitet in dem
rnenschenkGpfigen Stier, Holm 602, 114. H.-Sv.

I 181 ; s, o. S. 2782, 21. 2785, 58. 2786, 21.

I lis sos CBtoa<k\ der Gott des gleichnamigen
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FlttsBes in Attika, mit Heiligtum zu Athen usw.,

-vtfL Steuding bei RobcW II 119, 27ff. t

a. o. S. 2784, 20. 2785, 2.

Imbrasos {"IfiBQaaoe), Flufi und FluBgott
auf Samoa, mit Namensbeischrift auf Mtmzen von
iSamos, vgl. RoscheT U 122, 32ff. H.-Sv. n 147.

Inachos ("Jyayoc), der bedeutendste Strom
von Argos, dem als dem Vertreter des ganzen
Xandes Orestes die erste Locke weiht, Aisch.

Chogph. 6, Sohn dea Okeanos und der Tethys
usw., vgl. Engelmann bei Roscher II 125ff.,

s. o. S. 2778, 6. 53. 60. 2791, 9.

Indos CIv86s), Hauptstrom Indiens, Sohn
^es Okeanos und der Tethys, Hyg. fab. praef. p.

11, 9 Sch., Gemahl der Nymphe Kalauria und
Vater des Ganges, Ps.-Plut. de fluv. 4; auBer-

dem ebenda c. 25 auch fur den Indos eine der

spaten Cberlieferungen, nach der er benannt ward
nach einem in ihm umgekommenen Menschen.

Iordan ('loQddviis, bei Paus. V 7, 4 'Iogdavog),

s. o. S. 2789, 27.

Ism en os ("Iafi^vog), der Gott des Flusses

Ismenos bei Theben, Sohn des Okeanos und der

Tethys usw., vgl. Roscher II 551, 22ff., s. o.

S. 2778, 63.

Istros CIotqos), Stromgott, Sohn des Okeanos
und der Tethys usw.; sein bartiges Haupt mit
HOrnern erscheint auf dem Obvers autonomer
Kupfermunzen von Istros in Moesien, ferner Istros

ebenfalls bartig, gelagert auf Kupfermunzen von
Istros mit Elagabalus, Gordian (I.-B. Zur Griech.

u. Rom. Miinzk. 251) und Tranquillina, in mannig-
facheT Weise auch auf Mftnzen von Nikopolis

am Istros, auch auf einigen rOmischen Kaiser-

munzen, hier als Danuvius, vgl. Drexler bei

Roscher II 555ff., 26ff. H.-Sv. I 345f; s. Da-
nuvius und o. S. 2782, 27. 2788, 5. 27. 2789, 53.

Kaikinos (KatxTvog), Grenzflufi der Lokrer,

als FluBgott Vater des Faustkampfers Euthymos
(s. o. S. 1514, 23ff.), Paus. VI 6, 4. Hitzig-
Blumner Paus. II 560.

Ka'ikos (Kdl'xog), Stromgott in Mysien, Sohn
des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 343

;

em Priester {Sgyemv) des Ka'ikos in des Aisch.

Mvaoi frg. 140 Nauck; als gelagerter FluBgott,

durch Namensbeischrift kenntlich, auf Kupfer-

munzen von Pergamon mit Traian, H.-Sv. II 65,

auf autonomen Miinzen von Stratonikeia Hadria-
nopolis, LB. Griech. Munz. 201 (725), 631; Lyd.
Stadtmz. 36, 20. H.-Sv. II 69, auf Kupfermunzen
von Akrasos mit Commodus, H.-Sv. II 193, end-

lich vielleicht auch auf Miinzen von Attaia mit
der jungeren Faustina, I.-B. Kleinasiat. Mz. 18, 6.

H.-Sv. II 44; vgl. Roscher II 894. 2190;
s. o. S. 2776, 52. 2778, 60. 2789, 53.

Kaleon (KakEojv), Flufigottheit, gelagert mit
Fullhorn in der Rechten, den linken Arm auf

•eine Urne gestutzt, durch Namensbeischrift be-

zeichnet, auf Kupfermunzen von Smyrna mit
Sabina, vgl. Drexler bei Roscher II 925, 23ff.

H.-Sv. n 132; s. o. S. 2789, 53.

Kalykadnos (KcdvxaSvog), FluBgott in Ki-

likien, schwimmend dargestellt auf Kupfermunzen
der kilikischen Stadte Diokaisareia mit Philippus

sen. und Seleukeia am Kalykadnos mit Severus
Alexander, das eine Mai zu Fufien der sitzenden

StadtgSttin, vor der Tyche stent, H.-Sv. II 286
mit Fragezeichen zum FluBnamen, Drexler bei

Roseher II 939, 49ff. I.-B. Zur Griech. u. R6m.
Mttnzk. 206, das andere Mai zu FtLflen der im
Tempel sitzenden Tyche, durch Namensbeischrift

gesichert, I.-B. Kleinas. Mz. 484f., 14 (Taf. XX
24). 15 ; s. o. S. 2790, 43.

Kampylos {Kaf&ivlog), FluB in AitoUen, s.

o. S. 2782, 55.

Kapros {KoatQog): a) NebenfluB des Tigris

und als solcher auf Kupfermiinzen von Atusa in

lOAssyrien mit langen BockshOrnern dargestellt

(vgl. caper, eapra),^ schwimmend zu Fufien der

sitzenden StadtgOttin, Gardner Parthenian coins

VII 22. H.-Sv. H 423. b) FluBgott auf Kupfer-

miinzen von Laodikeia in Phrygien, gewohnlich
mit dem Lykos (s. d,) zusammen, und zwar bald

in Tiergestalt als Eber, bald in menschlicher
Bildung gelagert, letzteres auf Kupfermunzen mit
Antoninus Pius, Commodus, Iulia Domna, Caracalla,

vgl. zu Drexler bei Roscher II 955f. L-B.

20 Kleinas. Mz. 268, 26 Taf. VIII 26 (273, 48 Taf.

IX 4). 274, 51a. H.-Sv. n 226; s. o. S. 2783, 10.

13. 34. 66. 2789, 53. 2790, 13. 37.

Karesos {Kagrjaog), FluB, vgl. Horn. II. XII
20; s. o. S. 2776, 22.

Karkines (KcLgxZvtjg), vielleicht zu erkennen
in dem Kopf eines jugendlichen Flufigottes auf

Kupfermunzen von Consentia mit Taschenkrebs
auf dem Revers, H.-Sv. I 129. Roscher II

1411, 31.; s. o. S. 2782, 21; vgl. Krathis.

30 Karmeios {KaqpLBiog), FluBgott, jugendlich

unbartig, durch Namensbeischrift bezeichnet, in

gewohnter Weise gelagert auf Kupfermunzen von
Hadrianopolis in Phrygien mit Severus Alexander
und Philippus, vgl. Drexler bei Roscher II

960, 35ff. L-B. Griech. Mz. 213 (737), 687;
Kleinas. Mz. 234, 8. H.-Sv. II 210 ; s. o. S. 2789, 53.

Katarrhaktes(iTaTa^azT^?),bartiger FluB-
gott in gewohnter Weise gelagert auf Kupfer-

miinzen von Magydos in Pamphylien mit M. Aurel,

40 L. Verus, Septimius Severus, Caracalla, Elaga-
balus, vgl. Drexler bei Roscher II 1002. 3ff.

CBM (Lycia) 116, 6. I.-B. Kleinas. Mz. 325,3;
Zur Griech. u. Rom. Miinzk. 175, 3. H.-Sv. II

257; s. o. S. 2789, 53.

Kaystros (KdtatQog), der Gott des gleich-

namigen lydischen Flusses, der bei Ephesos
miindete, spielte eine Rolle in genealogischer

Beziehtmg und erscheint in der gewohnlichen
Weise gelagert, durchNamensbeischrift bezeichnet,

50haufig auf Miinzen von Ephesos, seltener auf

solchen von Dioshieron und Hypaipa, vgl. Drex-
ler bei Roscher II 1008f. L-B. Lyd. Stadtmz.

64, G Taf. m 21. H.-Sv. II 110. 196. 207; da-

gegen diirfte in dem FluBgott auf Miinzen von

Kilbianoi, bei H.-Sv. II 199 als Kaystros be-

zeichnet, eber zu denken sein an den Kilbos,

s. d. ; s. o. S. 2778, 63. 2789, 54.

K a z a n e s (Ka^dvrjg) , gelagerter FluBgott,

durch Namensbeischrift bezeichnet, auf dem Re

-

60 vers autonomer Miinzen von Themisonion in

Phrvgien, vgl. Drexler bei Roscher H 1009,

52ffi H.-Sv. H 220 ; s. o. S. 2789, 54.

Kebren {Ke^q^v), FluBgott in der Troas,

Vater der Oinone usw., vgl.Ro s ch e r II 101If., 6 Iff.

Kenchreios (-KeyzeMoc), FluBgott aufMunsten

von Ephesos, allein und zusammen mit dem
Kaystros, vgL Drexler bei Roscher II 1008,

22ff. 10301
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Kentrites (EevrQitfje), der heutige Bohtant-
schai, der Ostliche Quellfiufi des Tigris, vgl.

Xen. anab. IV 3, 18 (die Seher opferten in den
Flufi hinein) , s. o. S. 2777, 14.

Kephissos (Ktjfpiaaog und Kytpwog), Name
verschiedener Flusse in Phokis nnd Boiotien, in

Attika, in der Argolis, als Flufigott Sohn des

Okeanos und dex Tethys, Hyg. fab. praef. p. 11,

9 Sch.; fur weiteres Ygl. Roscher II 1114f.,

s. o, S. 2777, 43. 2778, 11. 55. 63. 2779, 26. 10

2781, 30. 33. 2782, 33. 2784, If). 41. 68.

Kestros (Ksargos), gelagerter Flufi gott, durch
Namensbeischrift bezeichnet, auf Kupfermiinzen
von Sagalassos in Pisidien; merkwiirdig ist der

Typus einer Miinze mit Gallienus, der auf einer

weitern mit Volusianus wiederkehrt mit Beischrift

KGCTPOC', demnach dttrfte der Stier, der von
einer Kolossalfigur an den HOrnern gepackt wird,

den Kestros darstellen, der Bandiger aber durfte

Dionysos (oder Apollon?) sein, etwa als ,Kultur- 20

gott, der die rohe Gewalt des Flusses bekampft',

vgl. CBM 248, 42 pi. XXXVIII 14. I.-B. Griech.

Mz. 175f. (6991), 508 und 509 - (Taf. XI 2);

Kleinas. Mz. 3951 H.-Sv. II 271 ; aufierdem wird
der Kestros vermutet auf Miinzen von Perge in

Pamphylien, vgl. H.-Sv. II 259, und zu Fiifien

der Tyche auf Munzen von Sillyon in Pamphylien,
H.-Sv. II 264; vgl. Drexler bei Rosen er II

1177, Bff.; s, o. S. 2780, 55. 2789, 54. 2790, 52.

Keteios (KrJTetog), Flufigott, zusammen mit 30
Seleinos, beide durch Namensbeischrift gesichert,

gelagert auf Kupfermiinzen von Pergamon in

Mysien mit Marc Aurel zu Fiifien der Statue des

Asklepios und zu Fiifien der Tyche, auch allein

mit Beischrift auf Munzen von Pergamon mit L.

Aelius Caesar, vgl, Drexler bei Roscher II

1177ff., 37ff. H.-Sv. II 65f.; s. o. S. 2789, 54. 66.

Kilbos {KLkfiog), jugendlicher Flufigott, ge-

lagert mit Namensbeischrift, auf Kupfermiinzen
der oberen Kilbianer mit Antoninus Pius , I.-B. 40
Lyd. Stadtmz. 56, 4 Taf. Ill 15. Drexler bei

Eoscher II 1009, 32ff. 1184, 55ff.; s. o. S. 2789,

55, vgl. Kaystros.

Kissos (Kiooog)) jugendlicher Flufigott, ge-

lagert mit Namensbeischrift, auf Kupfermtinzen

von Tomaris in Lydien mit Biiste der Tyche, vgl.

I.-B. Lyd. Stadtmz. 165. 168, 6 Taf. VII 5.

H.-Sv. II 205 ; s. o. S. 2789, 55.

Klad e as [Kladmg), gelagerter Flufigott, durch
Namensbeischrift kenntlich , auf Munzen von 50
Ephesos, H.-Sv. II 110. Drexler bei Eoscher
II 12091, 63ff.; s. o. S. 2789, 55.

Kladeos (JO.dSeog), Flufigott, der Bild und
Altar bei Olympia hatte , nachst dem Alpheios
von den Eleern am meisten verehrt ward , Paus.

V 10, 61; sein Bild z. B. auf einem rtoiischen

Alabastersarkophag, vgl. Arch. Ztg. XI 1853, 59;
s. o. S. 2784, 15. 39. 56. 67.

Kokytos {KaiHvxog), Flufi der Unterwelt und
wie der "Acheron auch FluB im Land der Thes- 60
proter, vgl. daruber St oil bei Roscher II 12671,
65ff.; s. o. S. 2789,20.

Korsymos, irrige Lesung, s. Morsynos.
Krathis (Kgd&is), Flufigott auf unteritali-

schen Munzen: a) nackt dastehend von vorn, durch
Namensbeischrift gesichert, auf einem Silberstater

von Pandosia mit Kopf der Nymphe Pandosia

;

s. o. S. 2786, 27 ; b) auf dem Obvers von Kupfer-

munzen von Consentia der Kopf eines jungen Flufi-

gottes, bei dem man an Krathis denkt, aber attch

an den Karkmes, s. d. H.-Sv. I 129; c) vielieicht

auch als Stier auf dem Severs von Munzen von
Thurioi, I.-B. Monn. gr. 6f. 261 pi. A 4. H.-Sv.
I 94ff. Tal IV 71; vgl. Roscher II 14101, 66ff.;

s. o. S. 2780, 66. 2782, 21. 2786, 27.

Krimisos {KQtfiwog), sizilischer Flufigott,.

namentlich auf Munzen von Segesta nachzuweisen,,

s. o. S. 2779, 15. 30. 2782, 62. 65. 2785, 30. 35.
Krios {Kqioq), FluB in Achaia, vgl. Hitzig-

Bliimner Paus. II 846, s. o. S. 2783,34.
Kyamosoros (KvafioaojQog), sizilischer Flufi-

gott, vgl. Palankaios.

Kydnos (Kvdvog), Flufi in Kilikien, Sohn der
Anchiale usw. , als Flufigott auf Munzen von
Tarsos, allein mit Namensbeischrift, zumal aber
schwimmend zu Fiifien der Tyche von Tarsos auf
autonomen Munzen der Kaiserzeit, auf solchen

mit Macrinus, Volusianus usw., vgl. Drexler
bei Roscher II 1674. 9ff. L-B. Griech. Mz. 1901
(7141), 582-586; Kleinasiat. Mz. 493, 2; Zur
Griech. u. R6m. Munzk. 221, 2. 224, 8 Tal VIII
11. H.-Sv. II 312; s. o. S. 2790, 46.

La don (Addcov), Flufigott Arkadiens, Sohn
des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 344
usw., vgl. Roscher II 17851, 60ff.; als des

Alpheios bedeutendster Nebenfmfi gilt er heute
direkt als der eigentliche Hauptflufi, da der moderne
Namen Ruphia dem Flufi nach der Vereinigung
beider bleibt.

Lakydon (Aaxvdcov). Auf Obolen von Mas-
silia erscheint ein jugendliches Haupt mit Stierhorn

iiber der Stirn mit Namensbeischrift AAKTAQN.
Mionnet gab die Deutung auf den Rhodanos,
Raoul-Rochette auf den Hafen von Massiliar

vgl. Drexler bei Roscher II 1813, 51ff.

Laos (Adog), diirfte der Flufi sein, der als

menschenkopfiger Stier mit zuruckgewandtem Kopf
auf Stateren von Laos in Lucanien aus dem 6.

und 5. Jhdt. wiedergegeben ist; auf Kupfermtinzen-

ferner erscheint der gehornte Kopf eines jugend-
lichen Flufigottes, vgl. H.-Sv. I 98 Tal IH 12;
s. o. S. 2781, 53. 2782, 21. 46.

Lathon oderLethon (Ad-&cov, Atj&cuv), Flufi-

gott auf Didrachmen von Euesperides (Kyrenalke) ;

dargestellt ist da das jugendliche gehornte Haupt
des Flufigottes mit Binde, bald mit, bald ohne
Beischrift AEBQN oder AHTQN, vgl. Eoscher
II 1903, 37ff. H.-S. II 4871; s. o. S. 2782, 21.

Lethaios (Avj&aTog), Name verschiedener

Flusse, vgl. Drexler bei Roscher II 1956, 36ff.;

in der gleich dem Flufigott Maiandros zu Fiifien

des Kultbildes der Artemis Leukophrys am Boden
sitzenden Gestalt auf Kupfermiinzen von Magnesia-

a. M. mit L. Verus ist wohl nicht der Flufigott

Lethaios zu sehen, sondern, weil ohne Wasserurne,

vielieicht ein Berggott, der Thorax, vgl. L-B.

Klein asiat, Mz. 80 zu nr. 29.

Lethe (Aq&ri), Quell und Flufi des Vergessens

in der Unterwelt, vielfach personifiziert , vgL
Roscher II 1956ff., 58ff.

Li ss os {Alooog), Name von Flttssen in Thra-

kien und auf Sizilien; au den sizilischen Lissos

denkt man bei dem nackten Fluftgott, der mit
Zweig an einem Altar opfert, dahinter Getreide-

korn, auf Silbermtazen Ton Leontinoi auf Sizilien

mit Lowenkopf, aus dem 5. Jhdt. , Tgl. CBM 91»
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45—49. Holm 592, 77. H.-Sv. 1 203; auf Kupfer-
munzen der rOmischen Zeit (nach 210 v. Chr.)

erscheinen auch noch der Kopf eines Flufigottes (?),

hekranzt mit Schilfrohr, und ein auf einem Felsen
sitzender Flufigott, der Zweig und Horn halt,

CBM 93, 61ff. Holm 710, 5791 H,Sv. I 204;
s. o. S. 2782, 21. 2786, 5.

Longanps {A6yyavog\ Flufi in der Nahe von
Mylai auf Sizilien, Polyb. I 9, daher wohl auf

63ff. ; uber eine zu Ephesos gefundene Marmorbasis,,
deren Inschrift sich auf den Mamas bezieht, vgl.
Wood Discov. atEphesus 112; s. o. S. 2789, 55.

Mars y as {Magovag) , Name verschiedener
Flusse, namentlich des bei Kelainai entspringen-
den Nebenflusses des Maiandros , bei Herod. VH
26 KataQQ^Htr]g (ygl. Katarrhaktes), vgl. Roscher
II 2439fl Als Flufigott erscheint er besonders
auf Munzen von Apameia in Phrygien, zusammen.

Silbermunze von Longane (Sizilien) mit Herakles- 10 mit dem Maiandros , s. d. , oder allein , durch
kopf der jugendliche Kopf des Flufigottes Lon-
ganos mit kurzen H5rnern linkshin, CBM 91, 1

(Abb.). H.-Sv. I 205. Drexler bei Roscher II

21411 Holm 603. 121: s. o. S. 2782, 22.

Lykormas (Avxtigfiag), s. Euenos.
Lykos (Avxog), Name zahlreicher Flusse; der

Flufigott Lykos erscheint zumal auf Kupfermiinzen
von Laodikeia in Phrygien, bald in menschlicher
Gestalt gelagert, bald als Wolf, nicht selten

Namensbeischrift bezeichnet, in einer Felsgrotte
aitzend mit Gewand uber den Knieen linkshin r

mit Fiillhorn in der erhobenen Rechten, zwei
Floten in der gesenktenLinken, hinter ihm liegende
Urne, der Wasser entstrflmt, auf Munzen mit
Hadrian und, etwas verandert, noch zur Zeit des-

Caracalla, vgl. I.-B. Kleinasiat. Mz. 2111, 19. 20
Taf. VII 11-—13; fur Munzen von Germe in Mysien
mit Marsyas vgl. H-Sv. II 45, vgl. auch den

zusammen mit dem Kapros, s.d., ferner auf solchen 20 Flufigott bei Baumeister Denkm. d. kl. A. II
von Kolossai und Sala in Phrygien, haufig ge- Abb. 962; s. o. 2789, 55.

lagert auf Munzen von Thyateira und auch Atta-
leia in Lydien, ferner auf solchen von Neokaisareia
im Pontos, vielieicht auch auf Kupfermunze von
Byzanz mit jugendlichem gehOrntem Haupt, vgl.

Drexler bei Eoscher II 2190, 10ff.; s. o.

S. 2783, 10. 15. 33. 38. 41. 65. 2790, 13.

Maiandros (MaiavdQog) , der Gott des un-
weit Milet miindenden phrygisch-karischen Flusses,

Mel as (Mttag), Flufigott auf Kupfermtinzen
von Side in Pamphylien mit Caracalla (.jugend-

licher gelagerter Flufigott, I.-B. Zur Griech. u.

E0m. Munzk. 179, 4), Plautilla (grofie Bronze^
gelagerter Flufigott mit Nymphe, I.-B. Kleinasiat.

Mz. 339, 19 Tal XI 24), lulia Soaemias (links-

hin schwimmend zu Fiifien der Tyche ebd. 340,
22), mit Severus Alexander und mit Mia Mamaea

Sohn des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 30 (bartig, gelagert, ebd. 340, 23a), vgl. H.-Sv. LT
339. Hyg. fab. praef. p. 11, 10 Sch., erscheint
haufig in der gewtfhnlichen Weise gelagert auf
Munzen, so mit Namensbeischrift auf Kupfer-
miinzen von Antiocheia a. M. in Karien, vgl. H.-
Sv. II 1521 , von Apameia Kibotos in Phrygien,
H.-Sv. II 2131, von Dionysopolis in Phrygien,
H.-Sv. n 2181, und von Tripolis in Lvdien, I.-

B. Lyd. Stadtmtinz. 40, 8. H.-Sv. II 233; ohne
Namensbeischrift vermutlich auf Munzen der phry-

263, eventuell auch als schwimmender Flufigott
zu Fiifien der Tyche von Kaisareia in Kappado-
kien auf Munzen dieser Stadt mit Claudius,

I.-B. Monn. gr. 417, 182; vgl. Drexler bei

Eoscher II 28851, 46ff.; s. o. S. 2790,47. 53.

Meles {Mikrjg), Flufi bei Smyrna; durch
Namensbeischrift bezeichnet erscheint der Flufi-

gott Meles auf Kupfermunzen von Smyrna in

Ionien und von Amastris in Paphlagonien , auf
schen Stadte Akmonia , I.-B. Monn. gr. 392. 40 letztem mit Homerbuste auf dem Obvers gelagert,

H.-Sv. II 211, und Hyrgaleis, I.-B. Kleinasiat.

Mz. 246, 1. 2. H.-Sv. H 233, ferner von Magnesia
und Milet in Ionien, L-B. Kleinasiat. Mz. 80, 29
Tal III 5. 88, 23. 25; auf der Kupfermunze von
Magnesia mit L. Verus sind in den beiden am
Boden sitzenden Gestalten beiderseitig des Kult-
bildes der Artemis Leukophrys kaum die beiden
F. Maiandros und Lethaios zu sehen, sondern
neben dem ersteren in der Figur ohne Wasser-

mit Leier in der Rechten, vgl. H.-Sv. II 18. 132.

L-B. Griech. Mttnz. 63 (587), 88. Roscher II

2626ff.; s. o. S. 2777,49. 2786,65. 2789, 56.

Metope (Mszotxq), von den Stymphaliern ver-

ehrt, Aelian. var. hist. II 33, s. o. S. 2779, 24.

2781, 33.

Morsynos (MoQovvog

)

, Flufigott , durch
Namensbeischrift bezeichnet, auf Kupfermtinzen
von Antiocheia a. M. und Aphrodisias, beide in

urne vielieicht ein Berggott, der Thorax. I.-B. 50 Karien , vgl. H.-Sv. II 152. 155. Roscher II
Kleinasiat. Mz. 80; auf Miinzen von Apameia mit
Gordianus Pius erscheint ein der ephesischen Ar-
temis ahnliches Kultbild umgeben von den vier

durch teilweise Namensbeischrift wenigstens an-
gedeuteten Fliissen Maiandros , Marsyas , Orgas
und Obrimas, vgl. H.-Sv. II 214 Tal XXXII 7,

auf Munze mit Philippus sen. ist Maiandros ver-

eint mit dem inschriftlich bezeichneten Marsyas,
s. d.; des Maiandros Statue schmiickte die Maian-

1392. 33ff. (irrige Lesung Korsymos). 3220, 57ff.;

dazu vgl. I.-B. Kleinasiat. Mz. 110, 11 Tal IV 8
(auf Kupfermunze von Antiocheia mit Zeuskopf der

stehende Flufigott Morsynos, inschriftlich bezeich-

net, mit nacktem Oberkflrper linkshin, Schale [?]

in der Rechten, Schilfrohr in der Linken, dahinter

umgesttirzter Wasserkrug) und 114; Zur Griech.

u. Rom. Munzk. 82, 1 (auf Kupfermtinzen von

Aphrodisias mit Brustbild des Demos der links-

drosbriicke von Antiocheia, wie das Kupfermiinzen 60 hin schwimmende Flufigott, Morsynos oder Time-
dieser Stadt mit Decius, Valerianus sen. und les, zu Fiifien der Tyche); s. o. S. 2790,55.
Gallienus zeigen, H.-Sv. II 1521 Tal XXXII 5; Mygdonios (MvySortos), Flufigott, Yemrat-
vgl. Roscher II 22411, 23ff.; s. o. S. 2789, 55. lich zu erkennen in dem achwimmenden PhiBgott

Marnas (Md^vag), Flufigott, gelagert, mit
Namensbeischrift, auf Kupfeimunzen von Ephesos
mit Domitian, ahnlich in grOfierer Komposition,
von Nike bekranzt, auf einem Hedaillon des Anto-
ninus Pius, vgL Drexler bei Roscher n 23771,

zu Fatten der thronenden Tyche auf Mltnzen von
Nisibis und Singara in Meaopotamien, vgl. Drex-
ler bei Roscher II 3301, 18£ H.-St. II 4221;
s. o. S. 2790, 36.

Ned a (NOa), arkadische FTuflnymphe, vgl.
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Wagner bei Roscher III 75f., 40ff.; aufMiin- weiterhin erscheint der menschenkOpfige Stier olme

zen von Phigalia der FluBgott Neda als nackte die Beischrift auf Kupfermiinzen dieser Stadt,

mannliche Gestalt, die, bisweilen auf einem Fel- Holm 662, 339 (CBM 25, 4). 340 (CBM 25, 5),

sen sitzend, ein Zepter oder Schilfrohr bait und sowie auch der Kopf eines jungen FluBgottes,

ein GefaB ausfliefien lafit, H.-Sv. I 571; s. o. Holm 676, 412 (CBM 26, 7). H.-Sv. I 159; viel-

S. 2778, 18. leicht ist Palankaios der einheimische Name fur

Keilos (Netkog), derStromgott Agyptens, an den FluB Kyamosoros, oder es ist Magistratsname,

erster Stelle unter den Sflhnen des Okeanos und in welchem Fall der dargestellte FluBgott der

der Tethys bei Hesiod. Theog. 338, vgl. Hyg. Kyamosoros oder der Cbrysas (s. d.) war ; vgLHOfer
fab. praef. p. 11, 8 Sen.; haufig und in wecbseln- 10 bei Roscher III 1275f. f

5.8ff.; s. o. S. 2782, 22.

den Typen auf Miinzen von Alexandria; vgl. Pamisos (Udfuoog), der Gott des gleich-

H.-Sv. II 468. 470. 474 usw. Roscher ILT 87ff.; namigen Flusses in Messenien, dem nach 'Be-

s. o. S. 2787, 6. 15. 37. 44. 50. 57. stimmung des Ktmigs Sybotas der jeweilige Kflnig

Ness os (Nsooog), FluBgott in Thrakien, Sohn alljahrlich ein Opfer darzubringen batte, Paus.

des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 341, IV 3, 10; s. o, S. 2777, 26.

sonst, z. B. Herod. VII 109, Nestos, s. d. Parthenios {JlaQ&iviog), FluBgott, Sohn des

Nestos (Nscszog), FluBgott in Thrakien, Vater Okeanos und der Tethys. Hesiod. Theog. 344;

der Kallirrhoe, der Mutter des Biston, s. d., jeden- gemeint ist der Gott des Flusses Parthenios in

falls identisch mit dem Nessos Hesiod. Theog. Paphlagonien, der auf Miinzen von Amastris vor-

341, vgl. Roscher III 280, lift. 298f., 66ff. 20 kommt mit Namensbeischrift, H.-Sv. II 18; aufler-

Nodinus, FluBgott, neben Tiberinus, Spino, dem erscheint ein FluBgott dieses Namens mit

Almo genannt in augurum precatione, Cic. nat. Namensbeischrift auf Munzen von Nakoleia in

deor. Ill 52. Phrygien, H.-Sv. II 288; fur weiteres vgl. Hbfer
Numicus oder Numicius, FluBchen, das sich bei Roscher III 1650, 9ff.

sudlich von Lavinium ins Meer ergofi, vgl. Aust Peneios (Iltjv^dg), Gott des gleichnamigen

bei Roscher III 274ff., 66ff. ; s. o. S. 2779,65. Hauptflusses von Thessalien, Sohn des Okeanos

Ob rim as ^0($qI?ms), FluBgott auf Munzen und der Tethys, Hesiod. Theog. 343, usw., vgl.

von Apameia in Phrygien, s. Marsyas. v. Lichtenberg bei Koscher III 1898ff., 55ff.;

Okeanos {'Qteeavos), bei Homer der den s. o. S. 2778,55. 2779,8.^

auBersten Rand der Erde umkreisende Weltstrom, 30 Permessos (IIsQ^aaog^ der Gott des gleich-

der tief flutende, ruhig fliefiende, in sich selbst namigen Baches am Helikon, Vater der Quell-

zuruckstromende, vgl. Finsler Homer 176, der nymphe Aganippe usw., vgl. Hofer bei Roscher
Gemahl der Tethys, Vater der Okeaniden und III 1980, llff.; bei Paus. IX 29, 5 Teg^aoog,

der Fliisse usw.; sehr haufig ist er gelagert dar- vgl. Hitzig-Bliimner Paus. Ill 480f.

gestellt ganz analog den F. ; i'lir Miinzdarstellung en Phasis {$aoig), FluBgott in Kolchis, Sohn

vgl. H.-Sv. II 110. 399. 467, im ubrigen vgl. des Okeanos und der Tethys, Hesiod. Theog. 340

Weizs acker bei Roscher III 809ff.; s. o. usw., vgl. Stoll bei Roscher III 2287, 52ff.

S. 2775,2. 6. 12. 19. 37. 2789, 56. Phlegethon (&lsy&cov), gewohnlich Pyri-

Ophis [

v
O<pi$), FluB bei Mantineia in Arka- phlegethon, s. d.

dien, s. o. S. 2782,53. 40 Phyllis {$i<Xhg), FluBgott in Bithynien, Vater

Orgas (Vgyds). FluBgott auf Munzen von des Dipsakos, s. d. , vgl. Stoll bei Roscher
Apameia in Phrygien, s. Marsyas. Ill 2484, Iff.

Orontes {VQovitjg), Gott des gleichnamigen Pidasos (ITlSaaog), gelagerter FluBgott auf

Flusses in Syrien, Sohn des Okeanos und der Kupfermiinzen von Hyrkanis in Lydien, bartig

Tethys, Hyg. fab. praef. p. 11, 11 Sch., auf Mtin- auf solchen mit Brustbild des Senates, jugendlich

2en von Antiocheia und Emesa, vgl. I.-B. Monn. auf solchen mit Commodus, der Otacilia und

gr 437f 122f. (^ehflrnt, rechtshin schwimmend dem jungern Philippus, I.-B. Lyd. Stadtmz. 83ff.,

zu' Fatten der Tyche von Antiocheia auf Silber- 2. 4. 5 Taf. IV 15. H.-Sv, II 207. Hofer bei

munzen des Tigranes, H.-Sv. II 358 Taf. XXIX Roscher HI 2496, 52ff.; s. o. S. 2789, 56.

7); Griech. Mz. 232 (756), 768 Taf. XIV 2. 770 50 Pleiatos (Ilfatozog), Gott des gleichnamigen

Taf. XIV 1 (auf SUbermunzen von Antiocheia a. O. Flusses bei Delphi, Vater der KtoQvxlfcs, der

mit Commodus), vgl. auch H.-Sv. II 371 Taf.XXXI korykiscben Nymphen, vgl. Roscher I 1493,

11 Roscher III 1056f., 31ff.; s. o. S. 2782, 23ff. (Pleistos zu Fiifien des Apoll auf Munzen
55'. 2790, 18. von Delphi). Ill 2563, 48ff.

Pad us, der hentige Po; Pado patrfi), Weih- Porpax (ITogxaZ), FluBgott auf Sizilien, von

inschrift in archaischer Schrift, Bull. d. Inst. 1876, den Segestanern iv eifei avboog verehrt, Aelian.

85. Peter bei Roscher III 1242, 43ft.; a. 0. II 33; s. 0. S. 2779, 30.

S. 2780, 5. 2781, 35; vgl Eridanos. Pydes (ZKdqs). Gott de3 gleichnamigen

Paktolos (IlaxzcoXo:) , der Gold fiihrende Flusses in Pisidien, IIvdyTog hovqtj rrjtexteixov

Flufi in Lydien, fruher Chrysorrhoas geheifien, 60 xoxapioXo, Antimachos frg. 293 Bgk.

Sohn der Leukothea und des Zeus(?) usw., vgl. Pyramos (nvgafiog), FluB in Kilikien, der

Stoll bei Roscher III 1255. 27ff. aus Kataonien kommend den Tauros durctabncht

Palankaios {Ila).ayxaiog), scheint ein Flufi und nnweit Mallos ins Meer mundet, vgL Im-

bei Agyrion auf Sizilien gewesen zu sein; man mi sch bei Roscher III 3335C ,
38ff- Eine

findet den Namen beigeschrieben der menschen- Briicke iiber den Pyramos auf Mflnzen YonAigai

kopfigen Stierprotome auf einer Kupfermanze von und Mopsuestia in Kilikien mit Beischnft dea

Agyrion aus der zweiten Halfte des 4. Jhdts., FluBnamens, vgL H.-Sv. II 282f. 298C; der

<^BM 25, 3. Holm 654, 308. H.-Sv. 1 158; auch FluBgott selber ist nachweisbar auf Mflnzem der
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kU^schen Stadte Anaserbos, Hiewpolis Kaata- Eoacher IY 112, 86ff. ; s. Eridanos und Lakydon.

bain, MalloB und Bfopauoifete. Beachtenswert. Rhodios {'BSd^), FluB in der Troas^(Horn.

sin4 die Typen von Malios. Da finden wir auf IL XII 20), Sohn des Okeanos und der Tethys,

SUbermtinzen der 3.. Periods (ca. 425-385 v. Chr.) Hesiod. Theog. 341, aU FluBgott durcb Nainens-

unter einem doppelkOpfigen , vierflugligen Fabel- beischrift bezeiebnet, auf Kupfermunzen von Dar-

wesen mit Diskos. iro Abschnitt den FluBgott danos in der Troas, vgl. H.-bv. n 77. rioter

Pyramos dargestellt als Stierprotome mit bar- bei Roscher IV 1131; s. 0. S. 2776, 22.

tigem menschlichem Antlitz, ins Knie geaunken Rhyndakos (PvvSaxog), FluBgott, bartig,

rechtshin, vermutlich eine Imitation des sizilischen durch Namensbeischnft gesichert, mit nacktem

FluBffotttypus wie auch zu Kyzikoa und auf 10 Oberkorper linkshin liegend, die Rechte auf einer

Kypros, vgl I.-B. Monn. gr. 360; Mallos asw. Schiffsprora, die Linke mit Schilfrohr, dahmter

(aus Annuaire de la Soc. fr de num. 1883) 16f., umgesturzter Wasserkrug, dem Wasser entflieBt,

21 22 pi V 15- von Interesse ist ferner die auf Kupfermunze von Apolloma am Rhyndakos

Darstellun'g des sich in zwei Arme scheidenden in Mysien mit Elagabal I.-B. Gnech. Miinz. 86

Pyramos durch zwei F., die zu FuBen der (610), 158 Taf. VI 23. H.-Sv. II 43, ferner als

Tyche der eine linkshin, der andere rechts- gelagerter FluBgott und vor lhm Hermes stehend,

bin scirwimroen, auf Kupfermiinzen mit Brust- auf Kupferaiunze von Hadrianoi in Mysien, H.-Sv.

bild des Senates, mit Nero (Tyche stehend) und II 41, als FluBgott, auf dessen vorgestreckter

Valerian (?), vgl. I.-B. Kleinasiat. Mz. 472,12 Hand ein Kind sitzt, aaf Kupfermunze von Aizanis

(Taf XVlil 12) und 15; Zur Griech. u. Rom. 20 in Phrygien mit Hadrian, H.-Sv. II 210, vgl. I.-B.

Munzk. 213. Ferner erscheint der Pyramos allein Griech. Mz. 199 (723); vgl. Hofer bei Roscher

mit halbem Korper iiber den Wellen rechtshin IV 1261, 58ff.; s. 0. S. 2778, 50. 2789, 57.

schwimmend, den Kopf wendend, auf Kupfer- S a gar is (2dyaeig), FluBgott, in der gewOhn-

miinzen von Hieropolis mit Antoninus Pius und auf lichen Weise linkshin gelagert, mit Zweig in der

dem Obvers soldier von Anazarbos aus dem zwei- Rechten, mit der Linken sich auf die Quellurne

ten Regiemngsjahr von M. Aurel und L. Verus, stiitzend, durch Beischrift gesichert, auf Kupfer-

vgl I -B. Kleinasiat. Mz. 447, 3 (Gardner a. O. munzen von Iuliopolis in Bithynien mit Anto-

pl 'il 15) und 432, 2 (Taf. XVI 22), und ander- ninus, I.-B. Monn. gr. 239f., 61 ;
ferner erscheint

seits schwimmend zu Fiifien der sitzenden Tyche er mit Namensbeischrift auf Munzen von Nikaia

auf Kupfermiinzen von Anazarbos (mit Crispina, 30 in Bithynien mit Iulia Domna und Caracalla,

lulia Domna und Etruscilla), von Mopsuestia vgl. I.-B. Monn. gr. 240. H.-Sv. II 35, endhch

(mit Macrinus) und von Hieropolis (mit Gallienus), auf Munzen von Tion in Bithynien zu FuBen des

vgl I-B Monn. gr. 350, 14. 362, 41; Kleinasiat. Dionysos zusammen mit dem Billaios, s. d.; s. 0.

Mz. 432, 3. 4. 448,4; endlich Pyramos in der S. 2789, 57. 2790, 7.

gewfihnlichen Weise gelagert auf Kupfermiinzen Sagras {IdyQag), FluB in Untentalien auf

von Mopsuestia (mit Caracalla und Iulia Paula) den man den Kopf eines jngendhchen Flufigottes

und von Anazarbos (mit Paula und Iulia Soaemias), mit HCrnchen bezieht auf Silbermunzen von Kau-

vffl I-B Monn. gr. 350, 13; Kleinasiat. Mz. Ionia im Land der Bruttier, H.-Sv. I 121; s. 0.

432, 5"; Zur Griech. u. Rom. Miinzk. 214, 2 (Taf. S. 2782, 22.

VIII 4) Vgl. noch H.-Sv. II 287. 297; s. 0. 40 Sangarios {SayyaQiog), FluBgott, Sohn des

S 2781 62 2789, 56. 2790, 40. 62. Okeanos und der Tethys , Hesiod. Theog. 344,

Pyriphlegethon(77ve(^^(«r), der Feuer- spielt eine Rolle in genealogisch-mythologischer

flammende, einer der Fliisse der Unterwelt, vgl. Beziehung, ist als Gemahl der Metope Vater der

PhlegethonundHoferbeiRoscherlll 2377f.,8ff. Hekabe, als Vater der Nana GroBvater des Attis

Rhenus, der Rhein; verschiedentlich ist die im Kybelemythos von Pessinus, erscheint auf

Personification des Rheinstromes in gelagerten Munzen dieser Stadt, vgl. H.-Sv. II 331 usw.

F vermutet worden, so im Marforio auf dem Sardo (ZaQda>), FluB in Bithynien, zusammen

Capitol, vgl. z. B. J. Burckhardt Cicerone 16 mit dem Billaios (s. d.) zu FuBen des Dionysos

75 c; man dachte etwa an den uberwundenen auf Munzen von Tion in Bithynien, vgl. H.-Sv.

Rhenus, wie er in Verbindung stand mit einer 50 II 37, s. 0. S. 2790, 7.

kolossalen Reiterstatue Domitians, diesem fiir seine Sam us , FluB in Campamen, an dem Fompei

Feldzuge in Germanien im J. 91 auf dem Forum lag, daher denn seine Wiedergabe auf verschie--

errichtet, vgl. zu Stat. silv. II Hulsen Das denen pompeianischen Wandgemalden vermutet

Forum Rom. (1904) 119; weiteres s. Roscher wird, vgl. Helbig Wandgem. Camp. nr. 65

IV 98f • s S 2781, 39. 2788, 5. 2789, 56. (Baumeister Abb. 888). 1013. 1018f.; kaum zu

Rheon h 'Picov), laut gelegentlicher Bei- erkennen ist er in dem Kopf mit WidderhOrnern

schrift dargestellt in dem jugendUch unbartigen auf Silbermunzen von Nuceria Alfaterna
0(i;Q

Ca^"

Kopf eines FluBgottes mit Hornchen. rechtshin, auf panien, H.-Sv. I o3 Taf. H 9 ;
s. 0. fe. <i78», 4o.

Kupfermunzen von Hipponion, richtiger Heiponion 65.2789,5
m

Oder Veiponion, vgl L-B. Monn. gr. 8, 31-33 60 Saros (2d(>os), FluB in Kilikien, zu FuBen

pi A 7. 8. H.-Sv. I 119. Hofer bei Roscher der Tyche dargestellt auf Munzen von Adana

IV 99 25ff • s S 2782 22. in Kilikien, H.-Sv. II 282 ;
o. b. 2790, 38.

RhesosV^^J, FluB in der Troas (Horn. Satnioeis (^amd«s), lmkshin gelagerter

II XII 20), Sohn des Okeanos und der Tethys, FluBgott auf Kupfermunzen von Pionia in Mysieu

Hesiod. Theog. 340. VgL Panofka Arch. Ztg. mit Marc Aurel, L-B. Monn. gr. 258, 144; a. o.

XIII 1855, 122ff. Jessen bei Roscher IV 99f., S. 2789, 57.
t^ tn a v ^„ e , . ,, .

47ff.j a. o. S. 2776, 22. Sebethos (^tr»osh V^Oun m Campa,

RhodanoB (To*mfe), der Ehonestrom; vgl nien bei Neapel; seine Verehrung 1st rnscnnrV
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lich belegt CIL X 1480; ferner erscheint auf
«inem Silberobol von Neapolis in Sammlung Tm-
Tioof ein Kopf rait kleinem Stierhorn und Bind©
und mit der Beischrift $EH-EI-0O-$ vgl
Arch. Ztg. XLin 1885, 111; s. o. S. 2780, 5?

*

Selemos {SilBivog), FluB inMysien, als FluB-
gott auf Kupfermunzen von Pergamon, H,-Sv. II
65f. zusammen mit dem Kcteios. s. d. und o.

S. 2789, 57. 06.

Seliniis (2£A(vovg),NameverschiedenerFlusse, 10
so von Fliissen in Elis, bei Ephesos , bei Skillos,
in Achaia; letzterer auf Kupfermunzen von Aigion
inAchaia mit Zeuskopf(ca. 146/143 v. Chr.), H.-Sv.
I 519. Am bekanntesten ist der FluBgott dieses
Namens, wie er auf Miinzen des sizilischen Se-
linus erscheint, H.-Sv. I 224ff., und zwar auf Tetra-
diachmen nackt linkshin stebend, am Altare
opfernd

, auf Drachmen gleichfalls des 5. Jhdts.
als jugendlicher Kopf linkshin, gehornt und mit
spitzen Ohren, wiederum mit Namensbeischrift 20
(CBM 141, 38. Holm 594, 85, auf Kupfermunzen
CBM 143, 50. Holm 631, 203), auf kleincn Silber-
miinzen des 5. Jhdts. als Stier mit Mcnschen-
kopf, gelegentlich durch Namensbeischrift ge-
sichert (CBM 142, 39-42. Holm 595, 86 Taf. IV
8); s. o. S. 2785,48. 2786, 13. 19.

_
8ena,vo9(2svaQoe), FluBgott, darch Namens-

beischrift bezeichnet, auf Miinzen von Sebaste in
Phrygien, H.-Sv. II 230. I.-B. Kleinas. Miinz.
"286, vielleicht auch zu erkennen im einen der 30
beiden gelagerten F. beiderseitig der auf einem
Felsen sitzenden StadtgOttin auf Kupfermunzen
von Akmonia in Phrygien mit Caracalla, I -B.
Kleinas. Miinz. 193, 3 Taf. VI 20.

Simoeis (St/ioetg), FluB in der Troas, als
FluBgott bei Homer, Sohn des Okeanos und der
Tethys, Hesiod. Theog. 342. Hyg. fab. praef. p. 11,
9 Sch. ; Haaropfer an den Simoeis, Nonn. Dionys.
in 346; s. o. S. 2775, 60. 2776, 23. 2778, 20.

Sindros (Zivdgos), jugendlicher FluBgott, in 40
der gewOhnlichen Weise linkshin gelagert, durch
Namensbeischrift gesichert, auf Kupfermunzen von
Sebaste in Phrygien mit Kopf des jugendlichen
Bionysos und, ohne Namensbeischrift, auf solchen
mit Stadtgottin, I.-B. Zur Griech. u. Rom. Miinzk.
165, 2. 3; s. o. S. 2789, 57.

Sizilische FlufigOtter, vgl. besonders
Holm Gesch. Siz. ni 543ff., ferner folgende Flufi-
namen unseres Verzeichnisses : Adranos, Akragas,
Alabon, Amenanos, Anapos, Asines, Assinos, 50
€hrysas, Hipparis, Hypsas, Krimisos, Kyamo-
soros, Lissos, Longanos. Palankaios, Selinus, Sy-
maithos. Auch auf sog. ZZ^-Miinzen (wahrschein-
lich ist dies ZIZ Bezeichnung fur Stx-eUa) er-

scheint, an Panormos , Segesta, Eryx und Motye
erinnernd, der Hund (auf altesten solchen Silber-
munzen, vgl. z. B. CBM 248, 18f. Holm 645,
279 Taf. VIII 20. 14), ferner der menschenkopfige
Stier, der halbe an Gela, der ganze an Katane
erinnernd, CBM 246, 1. Holm 645, 280 (Silber- 60
«bol: nackter JiLngling, der seitwarts sitzt auf
einem menschenkopfigen, rechtshin galoppierenden
Stier); fur halben menschenkopfigen Stier vgl.
CBM 249, 22-25. Holm 646, 285. 286 Taf. VIII
17. 16 (286 mit Kopf eines jungen Flufigottes auf
•dem Obvers). 647, 298; fur ganzen menschen-
lOpfigen Stier vgl. CBM 249, 26-31. Holm 646,
287 Taf. vm 18. I.-B. Monn. gr. 25f., 46 pL B 9.

46a. CBM 250, 37. Holm 647, 293. Aufler-
dem ist die Stierprotome mit bartigem Menschen-
autlitz z. B. auch nachzuweisen auf Kupfermunzen
von Herbessos auf Sizilien, I.-B Monn gr. 19f
25 (pi. A 21). 27. Holm 663, 349. H.-Sv. I
182, auf solchen der Mamertmer zu Messana, I.-B
Monn. gr. 22, 41 pi. B 7. CBM 240, 1. Holm
688, 448 a, vgl. H.-Sv. I 212, auf solchen von
Silerai im Innern des Cstlichen Sizilien (?) von
etwa 340 v. Chr., I.-B. Monn. gr. 28f., 50 51
pi. B 12. CBM 239, 1. Holm 662, 343. H.-Sv. 1 226.

Skamandros {Indfiavb^og) , der Gott des
gleichnamigen Flusses in der Troas, von den
Gottern Xanthos (s. d.) genannt, greift bei Homer
personlich in die Handlung ein, Sohn des Okeanos
und der Tethys, Hesiod. Theog. 345. Hyg. fab.
praef. p. 11, 10 Sch., wahrscheinlich dargestellt
in dem hellenistischen Reliefbild mit Paris und
Oinone bei Schreiber Taf. X usw. ; s. o. S. 2775
23. 29. 45. 66. 2776, 23. 50. 2778, 48. 53. 278o!
16. 2788, 20. 2789, 59.

Smardos (2fiaQdog), jugendlicher FluBgott in
der gewflhnlichen Weise gelagert, durch Namens-
beischrift gesichert, auf dem Obvers von Eupfer-
miinzen von Phokaia in lonien, I.-B. Kleinas
Miinz. 92, 9 Taf. Ill 17. H.-Sv. II 139- s o
S. 2789, 58.

Spercheios (Ik^etffc) , FluBgott in Thes-
salien, mit Altar und heiligem Bezirk, dem
Peleus fur seines Sohnes gluckliche Heimkehr
dessen Lockenhaar weihte, zeugte mit des Peleus
Toehter Polydore den Menesthios, Achills Heer-
fiihrer usw. ; s. o. S. 2776, 4. 2778, 3. 68.

Spino, vgl. Nodinus.
Strymon (Zr^vficov), der Gott des gleich-

namigen Flusses in Thrakien, Sohn des Okeanos
und der Tethys, Hesiod. Theog. 339. Hyg. fab.
praef. p. 11, 8 Sch. ; die Magier des Xerxes opferten
weiBe Eosse in den Strymon hinein, Herod. VII
113, zusammen mit Apollon erhalt er ein Zehntel
des konfiszierten Gutes, CIG 2008 ; er ist in ero-

tische Geschichten verwickelt: Rhesos, den vor
Troia Diomedes getotet, ist Sohn der Euterpe
oderKalliope und des Flufigottes Strymon, Apollod.
I 18 W., des Argos Gemahlin Euadne ist Toehter
des Strymon und der Neaira, Apollod. II 3 W.,
vgl. noch Apollod. U 112 (III 34) usw.; der
schilfbekranzte Kopf des Strymon erscheint auf
Kupfermunzen von Amphipolis, CBM Thrace usw.
74, 80. H.-Sv. I 283, der Kopf eines jugend-
lichen F., vermutlich des Strymon, auf makedo-
nischen Miinzen aus der KOmerzeit, H.-Sv. I 308,
der FluBgott Strymon, umringt von vier alle-

gorischen Eindergestalten, auf Miinzen von Pau-
talia in Thrakien, und auf einer Miinze dieser
Stadt mit Caracalla ist der gelagerte F. durch
Namensbeischrift als Strymon bezeichnet, H.-Sv.
I 361; s. o. S. 2776, 64. 2777,43. 2778, 65. 68.

2782, 22. 2787, 45. 2789, 58.

Styx (2Vv£), Toehter des Okeanos und der
Tethys, Hesiod. Theog. 361, der Hauptstrom der
Unterwelt, weiteres z. B. bei Jacobi HandwOrter-
bnch d. Myth. 833f. ; s, o. S. 2776, 43.

Symaithos {Svpaidos), siziliBchflr FluB, an
den Imhoof-Blumer denkt bei dem jugend-
lich unbartigen, lorbeerbekranztenKopfeineaFluB-
gottes mit Horn und spitzem Ohr auf einer
Knpfermunze, der einzig bekannten Mftnze des
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auch nur bei Steph. Byz. erwahnten Piakos auf

SMUen, Tgl. LB. Monn. gr. 26frZ, 48 pi. B 11.

CBM 130, 1 (Abb.). Holm 638, 238 Taf. VII
12. H.-Sv. I 222 (bier Deutung auf AMs); s. o.

S 2782 23
"

Sys'^V}, FluB am Olympos, s. o. S. 2783, 24.

34, vgl. auch den FluBnamen Sythas (Sv&as)
und dazu Hitzig-Bliimner Paus. I 524. II 846.

Tana is (Tdva'ig), FluB in Sarmatien, der

heutige Don, Sohn des Okeanos und der Tethys,

Hyg. fab. praef. p. 11, 10 Sch.

Taurios (Tavgiog), FluB bei Troizen, der

spatere Hyllikos, s. o. S. 2780, 19.

Telmessos (TsX^aoog) , FluBgott, von den

Segestanern verehrt, Aelian. v. h. II 33; s. o.

5. 2779, 31.

Tembris {Ts^qi^ FluB in Phrygien, als

bartiger FluBgott am Boden sitzend, mit Zweig
in der Rechten, die Linke an der Urne, der Wasser
^ntfliefit, auf Kupfermunzen von Dorylaeion in

Phrygien mit Gordian, L-B. Eleinas. Munz 226, 5,

gelegentlich mit Namensbeischrift H.-Sv. II 228

;

s. o. S. 2789, 58.

Termessos (Tsg^ooog), vgl, Permessos.

Thermodon {QtQfiotdtov), Sohn des Okeanos
mid der Tethys, Hyg. fab. praef. p. 11, 10 Sch.,

als gelagerter FluBgott, die Rechte am Knie, die

Linke mit Zweig an der umgesturzten Quellurne,

auf Kupfermunzen von Amisos ira Pontos mit
Athenebuste (113/114 n. Chr.), vgl. I.-B. Kleinas.

Miinz. 1, 3 ; s. o. S. 2789, 58.

Tiber is, der Tiberstrom, erscheint vielfach

personifiziert und vergOttlicht ; so heiBt er z. B.

bei Hot. c. I % 19f. uxorius amnis mit Bezug
auf Ilia, die Rea Silvia, die, nach der Geburt
der Zwillinge in den Tiber gesturzt, des Stiom-

gottes Gattin ward usw.; s. o. S. 2778,32. 2779,

48. 2781, 36. 2782, 55. 2787, 50. 57. 65. 67.

2788, 41.

Tigris {TiyQig), Sohn des Okeanos und der

Tethys, Hyg. fab. praef. p. 11, 9 Sch.; liber den

sog. Tigris des Vatikan vgl. Helbig Fiihrer 3

nr. 325 ; Tigris schwimmend zu FiiBen der Tyche
von Seleukeia, gelegentlich gehornt, auf Kupfer-
munzen dieser Stadt in Mesopotamien, I.-B, Monn.
gr. 451, 65f. 452, 68; vgl. Euphrates, s. o. S. 2788,

6. 2790, 35.

T im e 1 e s (TtpsXfe), FluBgott, durch Namens-
beischrift gesichert, auf Kupfermunzen von Aphro-

disias und Herakleia Salbake in Karien, vgl.

H.-Sv. II 155.157. I.-B. Kleinas. Munz. 113, 8.

118, 26 Taf. IV 21 ; Zur Griech. u. R6m. Miinzk.

82, 1 , und zwar erscheint da der jugendliche

FluBgott Timeles in der gewohnten Weise gelagert

auf Kupfermunzen von Aphrodisias mit Brust-

bild des Demos aus der Zeit Marc Aurels, ferner

auf solchen mit Gallienus wiederum gelagert und

bekranzt, auf der Rechten das Kultbild der Aphro-

dite ; endlich auf einer weiteren Kupfermunze von

Aphrodisias mit Brustbild des Demos ein FluBgott

{Timeles oder Morsynos ?) schwimmend zu FiiBen

der Tyche, vgl. Morsynos; s. o. S. 2789, 58.

3790, 55.

Tisnaioa (Ttoratbg) wird vermntet in dem
bartigen, gehornt en Kopf eines Flufigottes auf

dem Obvers von KTOfermtinzen von Tunaf?) in

der Aiolis und ferner als alterer Name angenommen
for Titnaios, s. <L, vgL L-B. Monn. gr. 2751,

2S9-242 pi. J 29—31. H.-Sv. II 91 ; s. o. S. 27$2,
23.2789,59.

Titnaios (Ttrvaiog), gelagerter FluBgott anf
Miinzen von Aigai in der Aiolis mit L. Verus und
Traianus Decius, H.-Sv. II 85, vgl. I.-B. Monn.
gr. 276 und Tisnaios.

Tiulos (TtovXos), bartiger FluBgott, in der

gewohnten Weise gelagert, durch Namensbeischrift

bezeichnet, auf Kupfermunze von Prostanna in

10 Pisidien mit lulia Mamaea, I.-B. Kleinas. Mttnz.

391, 8. H.-Sv. II 271; s. o. S. 2789, 59.

T on z o s [Tov'Qog), Nebenflufi des Hebros, heute
Tundja, erscheint als gelagerter FluBgott mit
Namensbeischrift auf Miinzen von Hadrianopolis

in Thrakien, vgl. H.-Sv. I 360. Drexler bei

Eoscher I 1873; s. o. S. 2789, 59. 2790, 58.

Tragos (TQayos), FluB in Arkadien, s, o.

S. 2783, 34.

Triton (Tqitojv), Name mehrerer Fliisse und
20 Bache, fiir das Mythologische vgl. z. B. Preller-

Eobert Gr. Myth. I 186f. 550, 3. 599.

UnterweltsstrSme; ihrer zwei auf dem
ersten der beiden Unterweltsbilder unter den

esquilinischen Odysseelandschaften, vgl. Helbig
Fiihrer 2 II 167, s. o. S. 2789, 20; vgl. ferner Waser
Archiv f. Religionswiss. I 1898, 157; Charon,

Charun, Charos 9f. und die FluBnamen Acheron.

Eridanos, Kokytos, Lethe, Phlegethon, Pyriphle-

gethon, Styx.

30 Vaindos (Ovaivdog, Oi>at;vdo<;) , bartiger FluB-

gott, in der gewohnten Weise gelagert, durch

Namensbeischrift bezeichnet, auf Kupfermunzen
von Seleukeia in Pisidien mit Claudius II. . auch

mit Caracalla oder Elagabal, vgl. L-B. KleinasLat.

Miinz. 399, 9 Taf. XIV 21; s. o. S. 2789, 59.

Volturnus, FluB und FluBgott Campaniens,

Vater der Iuturna, Arnob. HI 29, genoB Ver-

ehrung in Campanien ; vielleicht stent zumal mit

dem Volturnus in Zusammenhang der auf unter-

40italischen Miinzen so haufig wiederkehrende

menschenkopfige Stier {Kafjmavixbs ravQog), vgl.

H.-Sv. I 42ff., z. B. auf Miinzen von Nola I 54

Taf. II 8; s. o. S. 2779, 66. 2791, 11.

Xanthos {Sdv&og) t Name des Skamandros
in der Sprache der Getter; vom troischen Ska-

mandros-Xanthos ist zu unterscheiden der gleich-

falls bei Homer erwahnte FluB Lykiens, vgl. II.

II 877. V 479. XII 313. Verg. Aen. IV 143.

Xanthos gelagert, mit Palladion in der Hand,

50 auf Miinzen von Germanikopolis in Paphlagonien,

vgl. H.-Sv. n 18; ferner erscheint ein FluBgott auf

Miinzen von Kyme in der Aiolis, gleichfalls durch

Namensbeischrift als Xanthos bezeichnet, H.-Sv.

II 88; s. o. S. 2775, 23. 29. 45. m. 2776, 23.

50. 2778, 48. 53. 2780, 16. 2788, 20. 2789, 59.

In vielen Fallen, da der FluBname dem Mflnz-

bild nicht beigeschrieben ist, lafit er sich mit

grOBerer oder geringerer Watarscheinlichkeit ver-

muten, in gewissen Fallen aber nvussen wir Von

60jeder Benennung absehen. So finden to z.*B.

auch auf dem Obvers von KnpfermfinMO. von I^a-

risa in der Aiolis den Kopf eines jugendlichen

gehornten Flufigottes von vorn, rechtrfiin gencifrt,

vgl. I.-B. Kleins. Munz. 511, 1 Tat HX 16, ifcd

oft noch begegnet una der gelagerte FluBgott, 00

bartig linkshin auf Kupfermunzen von Amorion in

Phrygien mit Caracalla, L-B. Kleinas. Mttnz. 2()0,

18, von Appia. in Phrygien, ail einem NebenfluB
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des Tembrogios oder Tembris gelegen, mit Traian,
LB. Kleinas. Mttnz. 214, 2. H.-Sv. II 214, rechts-
hin gelagert auf solchen von Attaia in Mysien
mit Crispina, I.-B. Monn. gr. 394, 64, abgebildet
bei Imhoof-BIumer und 0. Keller Tier- u.

Pflanzenbilder Taf. X 10, ebenfalls rechtshin ge-
lagert, aber jugendlich unbartig auf Kupfermtinzen
Ton Attaia mit den einander zugekehrten Brust-
bildern des Septimius Severus und des Caracalla,
I.-B. Griech. Mtinz. 87f. (6111), 163, vgl. H.-St. 10
II 44. Ein jugendlicher FluBgott, in der gewohn-
ten Weise gelagert, kommt auch vor auf Kupfer-
miinzen yon Sardeis rait Gordian, I.-B. Griech.
Miinz. 198f. (722f.), 619 Taf. XI 23 und 620; das
Besondere ist, daB auf seinem rechten Knie ein
nacktes Kind sitzt rait vorgestreckten Armen
rechtshin ; Darstellungen von F. mit einem Kind
zeigen noch Miinzen von Tralleis mit Marc Aurel,
wo der Gott das Kind auf dera Knie halt, und
von Aizanis mit Hadrian , wo das Kind auf der 20
vorgestreckten Hand des Gottes sitzt (vgl. Mion-
net IV 210, 98; Suppl. YII 495. 76f.); dazu
bemerkt Imhoof-BIumer a. 0. 199: ,Alle diese
Stadte lagen an Zufliissen von groBen Stromen,
des Hermos, Maiandros und Rhyndakos, so daB
man versucht sein kOnnte, das Kind als Personi-
fication des Nebenflusses zu erklaren, um so mehr,
als auf Mtinzen oft der Hauptstrom der Land-
schaft und nicht der NebenfluB, an dem der Ort
lag, genannt erseheint, auf sardischen Miinzen 30
z. B. der Hermos und nicht der Paktolos
Einen besonderen Miinztypus treffen wir auch
auf Kupfermunzen von Temenothyrai Flaviopolis
in Phrygien mit Salonina ; da wird der unbartige
gelagerte FluBgott am rechten Oberarm gepackt
von der Linken des nackten bartigen Herakles;
dabei stemmt dieser sein linkes Knie in die rechte
Hiifte des FluBgottes, der nach vorn ausweicht
und den linken Arm aufstiitzt auf die rechtshin
umgesturzte Urne, der Wasser entflieBt, vgl. I.-B. 40
Kieinas. Miinz. 298, 3 Taf. IX 21 mit der Be-
merkung: ,Darstellungen des Eingens mit ver-

heerender Wasserkraft kommen auf Miinzen hin
und wieder vor, z, B. auf solchen von Sagalassos,
wo der Kestros als Stier von einem riesenhaften
Gotte bekampft wird, und schon viel fruher auf
den Didrachmen des sizilischen Selinus, wo HeTa-
kles den Stier bandigt', vgl. Kestros und Selinus.

[Waser.]
Flutansis (Jordan. Get. 5, 33) s. Flatausis. 50
Fluyius Frijridus s. Frigid us.
Focale (focalia Hor. sat. II 3, 255. Quintil.

inst. X 3, 144), Halstuch oder -binde, aus Wolle
(Cels. IV 5. Gell. XI 9. Martial. IV 41. VI 41),
wurde nur von kranken oder schwachlichen Per-
sonen getragen (Hor. und Quintil. a. 0. Seneca
n. q. IV 13, 10), namentlich als Heil- und Schutz-
mittel gegcn Halsleiden (Cels. und Gell. a. 0.).

Daher trugen es Eezitatoren zum Schutz ihrer
Stimme, Martial, aa. 00. Derselbe XIV 142 rat 60
dera ZuhOrer, sich die Ohren damit zu verbinden.
In nordlichen Landern trugen die Soldaten F.

t

wie die Beliefs der Traian- und Antoninsaule
und des Sevemsbogens zeigen; sie sind vorn ge-
bunden, so daB die Enden lang auf die Brust
herabhangen. [Maul

Focari, anscheinend westtibetanisches Volk
am Himalaja. Plin. VI 55 (vielleicht nach der
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romanhaften Darstellung des Amometos fiber die
Ostlichen Hyperboreer). Marquardt Eransahr
207 verbessert Thuni et FocaH des Plinius in
Funi und Tkoeari (auch Trogus hat die Form
Thocari), dann w&rden die westtibetanischen
Stamnie der Tocharoi und Phaunoi darunter zvt

verstehen sein, die nach 140 v. Chr. die griechi-
sche Herrschaft in Baktrien vernichten, hier aber
noch in ihrer alten Heimat Ostlich von Chotan
saflen, da gleich darauf als ihre Nachbarn die
Casiri (Kasmir) genannt werden. [Kiessling.]

Focaria. 1) Mutter des hi. Epiphanius (En-
nodius 87, 7 = Opusc. 3). [Benjamin.]

2) Die Soldatenconcubine, s. o. Bd. IV S. 837
und P. Meyer Herm, XXXLT 484.

Fociana (Tab. Peut. XII), Ort der Landschaft
Astabene. S. Taukiana. [Kiessling.]

Focimates, Alpenvolk, in der Inschrift von
Tropaea Augusti genannt naeh den Breuni und
Genaunes (Plin. n. h. Ill 137. CIL V 7817).
Vgl. Zeuss Die Deutschen 237. [Ihm.]

Focus. 1) Bei Hyg. fab. 14 p, 43, 13 Bunte
werden in einem Teile des Argonautenverzeich-
nisses, dessen Quelle unbekannt ist, als Argo-
nauten genannt : Focus et Priasus, Caenei fUiir
ex Magnesia. Wie diese Namen richtig zu lesen.

sind, ist noch ungewiB. Kaineus der Sohn des
Elatos, Koronos der Sohn des Kaineus, und Kaineus
der Sohn des Koronos werden bei Hyg. a. a. 0.
bereits als Argonauten aufgezahlt. Beziehungen
eines Phokos bezw. Priasos zu Kaineus oder zu
den Argonauten sind nicht hekannt. [Jessen.1

2) s. Herd.
Foda, nach Plin. n. h. VI 157 fvai. folk,

tota, phoda) (Haupt-)Stadt der Aeitoali (s. Det-
lefsen Die geogr. Bticher des Plinius, 1904, z.

d, St.; var. Achoali), welche angefiihrt werden
im Vereine mit den Aualitae (s. Art. Egra
Nr. 2), den Tamudaei (&afw6r)vol des Ptolem.,
Tamud), Gariati (s. Detlefsen z. d. St. und dazu
S p r e n g e r Die alte Geogr. Arabiens 202. G 1 a s e r
Skizze 129f.) und den Minaei, also im nordwest-
lichen Arabien gelegen, nach Dozy, der aus dem
hsl. Foda ae Minaei die Namensform Fodac ge-
wonnen hat und dem Sprenger im wesentlichen
beistimmt, identisch mit Fadak

t nordOstlich von
Medina, zum Schutzgebiete der Owal gehflrig (s.

Achoali; vgl. Sprenger 202, 29; eine gewagte
Vermutung Sprengers iiber 'AXovoqo. des Ptole-
maeus S. 155; iiber das auf der durchaus unbe-
glauhigten Lesart Acalitae beruhende und darura
haltlose Eaisonnement Sprengers 203, s. Egra
Nr. 2). Sprenger 153 erblickt Fadak in dem WadI
'1-Kora an der (ostlichen) Weihrauchstrafie von
al-iligr (s. Egra Nr. 2) nach Medina (der Negd-
straBe bei Hamdani), welche ,seit ein paar hun-
dert Jahren von den syrischen Pilgern gewahlt
wird', im Unterschiede zu der westliehen oder
.MarwastraBe , welche, in alterer Zeit die Pilger
verfolgten'; iiber die Gohaina in Fadak s. Ham-
dani 371, 1. Im Gegensatze zu Dozy und Spren-
ger sucht G laser, der die ,Achoali' viel sud-
licher (um mehr als 5 Breitegrade), ungefahr
19° Br., ansetzt (Skizze 129), F. im WadI Faidh,
wo heute ,'Abidabeduinen hausen', nflrdlich von
Bedr, und vennutet, dafi F. ,znr JCeit des Plinius
eine der Stationen der WeihrauchstraBe war zwi-
schen Negran und Banat HarV (181). Er nimmt
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F. sudHch von den Achoali an und meint sogar,
dafi es ,wohl eine Stadt der Mmaer' war. Fflr
letzteren Ansatz (s, noch die Lokalbestimmungen
bei Glaser 333), der sich aus den Angaben des
Plinius nicht herauslesen lafit, ist er eine beson-
dere Erklarung zu geben bemtiht (131f.). DaB
auch die Lautverhaltnisse fur Dozys Deutung
gfinstiger sind, laBt sich wohl nicht bestreiten.
Glasers Vermutung (130. 3331), daB F. des o „ „
Plinius identiach sei mit Phut der Bibel und mit 10 (Procop. bell. Vand. II 18 p. 493; bell. Pers. II

Fragen wir zum Schlufl, auf welche WeiHe
beide Teile — der Kaiser und die Ftthrer der F.— auf ihre Eechnung kamen, go kann die Ant-
wort nicht zweifelhart sein. Der Staat gewann
auf die einfachste Weise wirklich brauchbare
Truppen, dem Foederatenffthrer aber fiel reicher
Gewinn zu, und oft machte er noch dazu durch
tJbertritt in den eigentlichen Oifentlichen Militar-

dienst die schnellste und glanzendste Karriere

Puta der_Na^s-i-Kustarainschrift des Darius, wird
von Zweifeln nicht veTSchont bleiben kOnnen.

[Tkac.]

Foederati. 1) s. Foedus und Socii.
2) Neben den F. im alten Sinn, deren Esistenz

auch weiterhin dauernd nachweLsbar bleibt, tritt

seit der Zeit des Honorius eine neue Art von F.
auf, deren Vorhandensein zuerst Olympiodor (FHG
IV 7), spater Prokop (bell. Vand. I 11 p. 358) an-

24 p. 261; bell. Vand. II 15 p. 481). Ja, offen-

bar gait nicht einmal die Kombination der Fuh-
rung einer Foederatenschar mit einem hohen
militarischen Amt fur ausgeschlossen (Procop. bell.

Goth. Ill 31 p. 406). Benjamin De lustiniam
imperat. aetate quaestiones rnilitares, Berlin
1892. [Benjamin.]

Foedus. Das antike Vfilkerrecht unterscheidet
sich dadurch von dem modernen, daB nach mo-

gemerkt hat. Den neuen F. geht das staatsrecht- 20 derner Anschauung der Friede, nach antiker da-
liche Verhaltnis der alten vollig ab, ja nicht ein-

mal nation ale Geschlossenheit ist bei ihnen Vor-
aussetzung oder nur Eegel. Was sie mit der
alteren Art gemeinsam haben, ist nur das, daB
ihre Truppenkorper nicht solche des romischen
Staats sind, und daB ihre Frihrer fur ihre Schar
die annonae foederaticiae erhalten. Es handelt
sich also um reine Privattruppen, die, von einem
beliebigen — naturgemafi meist rGmischen

gegen deT Krieg das normale Verhaltnis der
Volker zueinander ist. Daraus erklaren sich die

uns so fremdartig anmutenden Friedensschlusse
auf dreiBig oder fiinfzig Jahre u. a. Soil zwischen
zwei Volkern kein Kriegsverhaltnis bestehen, so

muB es formell ausgeschlossen sein. Diese Aus-
schlieBung kann auf drei verschiedene Arten er-

folgen, von denen die zweite die erste und die

dritte die beiden ersten in sich begreift und voraus-
Kondottiere geworben

, unter den Bedingungen 30 setzt: die erste ist der Friede, die pax\ die zweite
der alteren F. Dienst tun. die Freundschaft , die amiettia, die dritte das

Biindnis, die societas. Die amicitia setzt denDiese F. lernen wir am deutlichsten bei Ge-
legenheit des Aufstandes des Vitalianus vom J. 515
kennen. Wie Patrikiolus bereits bei Theophanes
(a. a. 6005) H6^,r\g rpotdsQaxcav heiBt, so hatte sein
Sohn Vitalianus offenbar das vaterliche Geschaft
iibernommen und erhob sich nun gegen Kaiser
Anastasius, weil seinen in Thrakien stehenden
Scharen die Mittel zum Unterhalt entzogen wur-

Frieden voraus und steigert ihn durch die Ge-
wahrung des privatrechtlichen Schutzes, des eom-
mercwm, wahrend die soeietas sowohl den Frieden,
wie die amieitia in sich schliefit und durch die

Verpflichtung zu gegenseitiger Waffenhilfe iiber

beide hinausgeht. Der Vertrag, der solche Ver-
haltnisse herbeifiihrt, ist dann ein foedus, wenn

den (Joh. Antioch. Herm. VI 350). Eine wich- 40 Execrationseide der paziszierenden Teile den Zorn
tige Eolle spielen die neaen F. weiterhin in den
Iustinianeischen KTiegen (Procop. bell. Vand. 1 11
p. 359), Sind sie auch nicht jedesmal deutlich von
den andern Truppen zu unterscheiden, so daB es

z. B. nicht voll auszumachen ist, ob Johannes, der
Enkel des Vitalianus von 515, das ererbte Ge-
schaft weitergefiihrt hat (Prokop. bell. Goth. II

5 p. 163. 7 p. 176. 12 p. 193), so lafit doch
das Bild im ganzen nichts an Klarheit zu wiinschen

der Gottheit auf den Teil herabbeschwOren , der
das Abkommen brechen sollte. Nicht nur der

Bfindnisvertrag ist dann ein foedus, sondern
ebenso der FriedensschluB und der Freundschafts-
vertrag. Vgl. Varro de 1. 1. V 86 ut foedere

fides pads constitueretur. Beim Ausbruch des
Hannibahschen Krieges sagt Cato orig. IV 10

p. 20 Jordan von den Karthagern : Karthaginien-
ses sextum de foedere decessere, und die altesten

librig, um so mehr, als auch die gleichzeitige 50 rOmisch-karthagischen Vertrage waren nur Freund-
Gesetzgebung einiges beisteuert. Wir sehen, es
sind rein barbarische TruppenkOrper, so daB auch
Haretiker bei ihnen angenommen werden durfen
(Cod. lust. I 5, 12, 17), und sie bestehen aus-
schlieBlich aus Eeiterei, der einzigen damals wirk-
lich brauchbaren Waffe. Demgemafi sind sie vor-

nehmer als die Numeri, denen sie Prokop auch
bei jeder Aufzahlung voranstellt, und einzig die
Scholae stehen ihnen voran (Novellae 117, 11).

schaftsvertrage ; erst der Pyrrhusvertrag (liber ihn
zuletzt K. J. Neumann Lit. Zentralbl. 1897,
1289 und A. Klotz Berl. phil. Wochenschr. 1908,
443ff.) ging weiter. Der Ausdruck des Juristen

Proculus Dig. XLIX 15, 7, 1 populus . . aequo
foedere in amicitiam venit 1st also nicht anzu-
fechten. Uber den etymologischen Zusammen-
hang von foedus mit fido vgl. A. Walde Lateini-

sches etymologisches W6rterbuch (1906) 233. 222.
Aber nicht nur an der Grenze treffen wir diese 60 Varro de 1. 1. V 86 foedus quod fuitts
neuen Truppen. Im J. 548 und 562 tritt zu Kon- sertbit dictum.

Ennius

stantinopef selbst ein «^/wr bezw. ko'^? tpotds-
aazoyy auf (Procop. bell. Goth. HI 31 p. 406.
Joh. Antiochen. Herm. VI 379. Theophan. con-
fessor a. a. 6055^, was die Vermutung nahelegt, daB
die F. seit dem jammerlichen Verhalten der Scholae
beim Nikaanfstand vom J. 532 auch zum Schutz
des kaiserlichen Hofes verwendet worden sjnd.

P»nly-WUitow» VI

Eine Sammlung der Staatsvertrage des Alter-

tums hat R. v. Seal a unternommen; Teil I 1898,

reicht bis 338 v. Chr. Die amid populi Bo-
mani stellt V. Ferrenbach ssusammen, Die
amici populi Eomani republikanischer Zeit, StraB-
burger Diss. 1895. In der Eaiserzeit tritt zn
der fortbestehenden amioUia populi Bomani

89



2819 Foedus Foedus 2820

(Res gestae divi Augusti 5, 41) die amieitia
principis: 5, 17 Qermanorum populi per legatos

amicitiam meam et populi Romani petierunt.

Nostra amieitia 5, 41 bezw. amieitia nostra
6, 5 ist doppeldeutig. Uber die Vertrage mit den
Gliedern des Italisehen Bundes handelt Beloch
Der Italische Bund unter Eoms Hegemonie, 1880.
Den civitates (sine foedere) liberae et immunes
stehen die civitates foederatae und die reges soeii

gegeniiber. 10
Foedera regum vel Gabiis vel cum Hgidis

aequata Sabinis (Hor. ep. II 1, 24) meinte noch
die Zeit des Augustus in ihrem Wortlaute zu
besitzen. Nach Liv. I 24, 4 ware das alteste

foedus, von dem sich die Erinnerung erhalten,

das vor dem Kampfe der Horatier und Curiatier

unter Tullus Hostilius geschlossene ; er will damit
sagen, das alteste, dessen Wortlaut bekannt sei,

denn I 23, 7 hat er ja selbst ein alteres f. Eoms
mit Alba erwahnt, nach I 19, 2 hat Numa socie- 20
fas und foedera mit alien Nachbarv5lkern ge-

schlossen; I 14, 3 nach dem Tode des Titus

Tatius foedus inter Bomam Laviniumque urbes
renovatum est] I 13, 4 f. zwischen Romulus
und den Sabinern; nach I 9, 2 schickt Romu-
lus Gesandte zu den vicinae gentes um sooietas
und conubium; nach 11,8 hat bereits Aeneas
ein /. mit Latinus geschlossen, und (I 1, 9)
durch die Verheiratung seiner Tochter mit Aeneas
hat Latinus domesticum publico foedus hinzu- 30
gefiigt. Der wirklichen Geschichte aber gehOrt
nicht einmal das F.-Formular bei Liv. I 24
an, sondern nur der Fall Albas im Kampfe mit
Rom, und zwar einem etruskischen Rom. 1811
sagte Niebuhr in der ersten Ausgabe seiner

Rflmischen Geschichte ,AUes deutet be)T Eom
auf etruskischen Ursprung', hat aber diese Hypo-
these in der Folge aufgegeben. Die sprachlichen
Untersuchungen von Wilhelm Schulze Zur Ge-
schichte lateimscher Eigennamen, Abh. der Gott, 40
Ges. der Wiss., philol. histor. KL, N. F. V 5, 1904
notigen indessen , zu ihr zuruckzukehren , mit
anderer Begriindung. Wir kennen kein alteres

Eom als das der Tities Eamnes Luceres, und
Tities Eamnes Luceres sind etruskisch. Langst be-
standen, naturlich latinische, dOrfliche Siedelungen
auf den Hugeln am linken Ufer des Tiber (Monu-
menti antichi XV 1905), sie gehen in das achte
und neunte Jhdt. v. Ghr. zuruck, aber sie waren
keine Einheit und kein Staat. Eine solche sind 50
sie erst durch das Vorrucken der Etrusker nach
Suden, iiber den Tiber hinaus, geworden: Stadt
und Staat Eom sind etruskische Grundung.
Andere als etruskische Konige hat Eom schwerlich
jemals besessen. Diese Begriindung der etruski-

schen Stadt Eoma ist naturlich erheblich alter als

die einige Jahre vor 506 v. Chr. erfolgte Vertreibung
der etruskischen Dynastie, aber wohl jiinger als

700 v. Chr. Dieser Zeit gehort Hesiod an, und nach
Theog. 1013—1016 gebieten Agrios (Atrios?)60
und Latinos fern im Winkel der heiligen Inseln

iiber alle Tyrsener. Diese ,beiligen Inseln' zeigen
uns, daB fur die Kenntnis der Zeit Hesiods sich

die Kusten des Mittelmeeres noch ebenso wenig
geschlossen hatten, wie fur die homerische, wan-
rend im Frauenkatalog, in den der Hesiodischen
Schule angehorigen Eboien, sich diese Kusten
bereits zu schlieBen beginnen : Hesiod. rec. Rzach,

1902, frg. 63 (87) und 64 (88). Die Erwahnung
der Tyrsener gehort demnach unzweifelhaft dem
Hesiod selber, also der Zeit um 700 an. Gewifl
haben die Latiner niemals tiber alle Tyrsener ge-
herrscht, aber in der Zeit des siegreichen Vor-
sturmens der Etrusker uber faliskisches und
latinisches Gebiet in Siidtoskana nnd iiber den
Tiber hiniiber war ein solcher Irrtum ganz mi-
nioglich. Mit diesem siegreichen Vorriicken der
Tyrsener nach Suden aber hangt die Griindimg
der Stadt und des Staates Eom zusammen. Zur
Zeit Hesiods war dieser Staat noch nicht be-
grundet. Vor den Zeiten der Eepublik, gegen
das kSnigliche Eom ist Alba gefallen: dieses Eom
aber war etruskisch, der Fall von Alba muS als

der groBte Erfolg der Etrusker bei ihrem Vor-
riicken nach Suden gelten. Nunmehr erklart sich
auch die eigentiimliche Stellung Eoms gegeniiber
Latium und den latinischen Gemeinden. Mit Eecht
hat Moramsen wiederholt bemerkt, fur uns sei

keine -Zeit erreichbar, in der Eom einfach eine
der vielen latinischen Gemeinden gewesen ware;
vielmehr steht Eom immer der Gesamtheit dieser
latinischen Gemeinden, dem Latinischen Bunde,
gegeniiber. Wir begreifen das jetzt ohne weiteres.
Diese Sonderstellung erklart sich daraus, dafi der
Staat Eom in seiriem Ursprunge etruskisch war.

Diese Bemerkungen sind fur die Auffassung
desjenigen f. unentbehrlich , mit dem fiir uns
die Kenntnis der rfimischen foedera beginnt, das
des Sp. Cassius mit den Latinern. Die Annalistik
setzt diesen Vertrag in das J. 493 v. Chr. ; nach
Liv, II 33, 4 war er nur von dem einen Consul
abgeschlossen, nur der Name des Sp. Cassius hat
in der Urkunde gestanden. Da Sp. Cassius aber
dreimal Consul war, 502, 493 und 486 v. Chr.,
so war, da Iterationsbezeichnung noch jahr-
hundertelang den TJrkunden fern blieb, aus der
Urkunde selbst nicht zu erkennen, aus welchem
Consulat des Sp. Cassius er stammte. Das f.,

das zwischen Eom auf der einen Seite, der Ge-
samtheit der latinischen Stadte auf der andern
geschlossen war, setzte zunachst (Dionys. Hal.
VI 95) Frieden fest, solange Himmel und Erde
sich hielten. Uber die pax geht der Vertrag
hinaus, indem er den privatrechtlichen Schutz des
Commercium und den ProzeB dafur normiert:
es ist der Inhalt der amieitia. Aber auch da-
bei bleibt das f. nicht stehen, sondern fordert

gegenseitige Waffenhilfe und begriindet demnach
societas. Auch darin, da8 die Teilung der Beute
zu gleichen Halften angesetzt wird, zeigt das /.

sich als ein foedus aequum, Diesem Vertrage
soil nichts hinzugefttgt und nichts soil aus ihm
gestrichen werden, falls es nicht den Romern
und der Gesamtheit der Latiner so gat sehiene.

Wenn das latinische Eecht sp&terer Zeit aufier

dem commercium allgemein das conubium mit
Rom einschlieBt, so ist zu sagen, dafi von einem
allgemeinen conubium zwischen Romero und La-
tinern unmOglich zu einer Zeit die Rede sein

konnte, wo ein solches noch nicht einmal in Rom
selbst bestand, also vor dem Plebiscitum Canu-
leium. Damit soil aber nicht die Moglichkeit be-

stritteQ werden, daB ein bedingtes latinisch-

rOmisches conubium unter Wahrung der Standes-
verhaltnisse alter ist. Ob im J. 358 t. Chr. das
alte foedus Cassianum einfach erneuert oder in-
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-wieweit es modifiziert wurde (vgl. Seal a nr. 180
S. 178), steht dahin.

Das f. mit Ardea vom J. 444 v. Chr. ruht
allein auf Licinius Macer; Liv. IV 7, 12. Die
Fasten dieses Jahres aber sind, wie in meinen
Untersuchungen fiber Decemvirat, Consulartribu-
nat und Consumliste zu zeigen ist, yollstandig
gefalscht, nicht nur die der Consules suffecti,

sondern auch die der angeblich ersten Consular-

tribunen. Licinius Macer hat das Ungliick ge-

habt, bei der Fabrikation seines foedus Ardea-
tinum gerade ein gefalschtes Jahr der Consuln-
liste zugrunde zu legen und fiir den Text dieses

/. zu beniitzen. Mommsens Verdacht gegen
Licinius Macer (EOm. Chronol.2 93ff.) laBt sich

heute beweisen; hier ist, ein seltener Fall, A.
v. Gutschmid (Kl. Schriften V 531ff.) einmal
nicht miBtrauisch genug gewesen. Sicheren Boden
liaben wir dagegen bei den ro'misch-karthagischen

Vertragen (Polyb. Ill 22ff.), deren erster dem
J. 348 v. Cbr. angehflrt und, vor allem in Ver-
Tjindung mit dem zweiten, uns iiber die Be-
ziehungen Eoms zu Latium unmittelbar vor Aus-
bruch des Latinerkriegs in erschreckender Weise
aufklart.

Der privatrechtlichen sponsio (s. d.) ent-

sprechend wird das f. durch Frage und Antwort ab-

geschlossen. In dem F.-Formular I 24 lafit Livius
freilich gerade das weg, was fiir die Form des

F.-Abschlusses das Wichtigste ist; der ad san-
^iendum foedus bestellte pater patratus erfiillt

seine Aufgabe multis verbis, quae longo effata
-carmine non operae est referre, Liv. I 24, 6.

Wir konnen uns die Form aber vorstellen nach
Analogie der formula dediiionis bei Liv. I 38,

wo die deditio durch Frage und Antwort zustande
kommt, ebenso wie der Friedensvertrag bei Gaius
III 94 si imperator noster principem alicuius
peregrini populi de pace ita interrogat: pacem
futuram, spondes ? Genaue Darlegungen der For-

malitaten bei Lange Rem. A. 13 325ff. und bei

Wis sow a Eeligion u. Kultus der Rbmer 476ff.

Der zum Pater patratus fs. d.) geweihte Fetialis

{s. d.) begab sich mit dem verbenarius, einem
andem Fetialen, der die heiligen Graser trug,

dahin, wo der Vertrag abgeschlossen werden sollte;

diese heiligen Krauter (sagmina) sollten auch im
fremden Lande gegen jede Verletzung schutzen
(Wissowa a. a. O. 477), das Gras war hier

wie anderswo ein Zeichen der Unverletzlichkeit

{Pischel Ins Gras beifien, S.-Ber. Akad. Berl.

1908, 462). Die Bedingungen des f. wurden
schriftlich fixiert und ex tabulis cerave rezitiert.

Auch den Eiecrationseid leistete der Pater patra-

tus. Jedenfalls in spaterer Zeit hat der AbschluB
des f. die vorherige Genehmigung von Senat und
Volk zur Voraussetzung ; das verlegt das F.-

Formular bei Liv. I 24 insofern in die Urzeit,

als der Fetialis vom romischen Konig den Befehl
zum f. ferire einholt. Die erste sichere Ver-
werfung eines Vertrages erfolgte 236 v. Chr. M.
Claudius Clineas (?, s. o. Bd. Ill S. 2696 Nr. 115),
der Legat des Consuls C. Licinius Varus, hat auf
eigene Hand mit den Korsen Friede geschlossen.

Der Senat verwarf den Vertrag und lieferte den
•Claudius den Korsen ana, die ihn aber nicht an-

nahmen. Die Verwerfung erfolgte hier, weil
Claudius gar nicht Trager des ho>;hsten Imperium

und also zum Abschlufi des Vertrages nicht be-

fogt gewesen war, die eben dem Trager des

htfehsten Imperinni reserviert war (Liv. V 49, 2);

der Vertrag ist nicht etwa darum verworfen wor-

den, weil er iniussu populi geschlossen war.

Aber dafi der Schuldige ausgeliefert wird, damit
der andere Teil sich an ihn halte, ist fur das

Verfahren bei Verwerfung von Vertragen vorbild-

lich geworden. Die Verwerfung des vom Pro-

10 consul Q. Pompeius (Real-Enc. Bd. V S. 1844ff.)

139/138 v. Chr. mit den Numantinern geschlos-

senen Friedens durch den Senat gibt zu staats-

rechtlichen Erwagungen insofern keinen AnlaB,
als Pompeius den Abschlufi des Friedens ge-

leugnet hat. Aber der 137 v. Chr. ebenfalls mit
den Numantinern vom Consul C. Hostilius Man-
cinus geschlossene Friede ist in der Tat im fol-

genden Jahr 136 v. Chr.', nach Ablauf des Con-
sulates des Mancinus, vom Senat verworfen wor-

20 den ; vgl. daruber den beruhmten Aufsatz von

H. Nissen Der Caudinische Friede, Eh. Mus.
N.F. XXV 1870, 1-65, bes. 50ff. Der Consul
Mancinus schloB das /*., und da die Kumantiner,
nach ihren Erfahrungen mit Q. Pompeius, ihm
nicht tratiten, so verbiirgten sich fiir seine Ein-

haltung noch eine Anzahl seiner Offlziere als

Sponsoren, darunter sein Quaestor Ti. Gracchus.

Kach der Verwerfung des Friedens durch den
Senat ist Mancinus den Numantinern dediert,

30 aber von ihnen nicht angenommen worden. Die
Sponsoren wurden nicht ausgeliefert, da Gracchus
mit dem Hinweis auf den Befehl des Consuls

durchdrang. DaB der Bericht iiber den Friedens-

sehlufi nach der caudinischen Katastrophe und
seine Verwerfung von der Geschichte des Hostilius

Mancinus aus verfalscht sei, hat Nissens oben
erwahnter Aufsatz in glanzender Ausfuhrung
nachgewiesen.

Der Bericht der Quelle Diodors iiber die

40 caudinische Katastrophe ist nicht erhalten. Nach
der alteren Uberlieferang, die sich bis auf Clau-

dius Quadrigarius (Liv. IX 5, 2) verfolgen laBt,

war es ein f. gewesen, das die Earner zur Eet-

tung des Heeres cingegangen waren \ nach Livius

dagegen ist die pax Oaudina nur per sponsionem
zustande gekommen, als ob, wenn auch die Exe-
crationseide bei ihr fehlen, nicht auch die sponsio
den Staat verpflichtete, wie der Samnite bei Liv.

IX 11, 10 mit Eecht annimmt: in civitatem

50 obligatam sponsions. Es seien 20 Sponsoren ge-

wesen, die beiden Consuln an der Spitze. Im
nachsten Consulatsjahr, 320 v. Chr., wird der

iniussu populi geschlossene Vertrag, der nach
dieser rOmischen Auffassung den populus nicht

bindet, vom Senat verworfen, die Sponsoren wer-

den den Samniten ausgeliefert, aber von ihnen

nicht angenommen. Der Krieg beginnt aufs neue.

Nach Liv. IX 5. 5 hatten die Samniten sich von

den Romern 600 Reiter als Geiseln stellen lassen,

60 qui capite luerentf si pacto rum staretur. Nach
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten Ziehen die

Romer nach Luceria in Apnlien, ubi equites

Bomani obsides ad Gaudium dati cwtodteban-

tur, Liv. IX % 9.

Nach Liv. IX 9, lOflf. tragt der Consul Postu-

mius: Wie war es mflglich, daB ich ohne Auftrag
den Vertrag schlofi, daB die Samniten daranf

eingingen nnd das rtmische Heer ana der Hand
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gaben? Er gibt darauf die Antwort: Wir waren
beide verriickt, dii immortales et mstris ethostium
imperatoribus mentem ademerunt. In Wirklich-

keit waren nur die Samniten verriickt gewesen,

wenn sie ohne gentigende Sicherung das romische

Heer aus ihrer Hand gaben, nicht die Eomer.
Aber waren sie es wirklicb? Nissen hat darauf

hingewiesen, daB die Samniten sich sehr wirk-

sam gesichert batten, namlich erstlich durch die

Apulien, dann wieder losschlugen, batten nicht

die Eomer die pax gebrochen, die Geiseln waren.

also nicht gefahrdet.

Wenn Diodor XIX 10, 1 unter dem J. 317
v. Chr. bemerkt, 'Pco/taToi j*iv svvoxov sxog rjdijt

dtsxoXiftovv jzqos Havriras, so ist auch bei ibm
die Kunde von dem Frieden, der von 321—316
zwischen Romern und Samniten bestanden hat,

bereits geschwunden, aber sein Kriegsbericht weift

Geiselstellung der 600 Eeiter und sodann durch 10 auch seit 318 nicht von Kriegstaten von Belang-

die Forderung der Ubergabe von Fregeilae : erst

nacb der Besitznahme von Fregeilae batten sie

wohl die 600 Eeiter zuriickgegeben. Erst nach

der Eiickgabe der Geiseln hiitten die Romer dann

die Nichtratifizierung des Vertrags wagen kOnnen

:

aber starken Gewinn batten die Samniten aus

dem Yertrag doch gezogen, eben Fregeilae. DaB
der Vertrag iiberhaupt kassiert worden sei, glaubt

Nissen nicht bezweifeln zu sollen, weil bereits

und vor 316 bezw. 315 von Krieg nur in Apulien
zu berichten. Die beiden geschiedenen Samniter-

kriege, den von 326—321 und den von 316—304
zur Einheit zusammenzufassen, wird auch dadurch
erleichtert worden sein , dafi man nicht scharf

genug zwischen den Kampfen in Apulien und
einem Krieg mit den Samniten selber scbied.

Den Druck auf die Erhaltung des Friedens

iibten die Samniten durch die rOmischen Geiseln r

in den Diskussionen des J. 136 liber Hostilius 20 die 600 equites, aus. Was waren das fur so be-

Mancinus und Numantia auf den Prazedenzfall

von Caudium hingewiesen worden sei, Plut. Ti.

Gracch. 7. Appian. Iber. 83.

Aber falls, was durchaus nicht sicher steht,

wirklicb bereits im J. 136 auf Caudium hinge-

wiesen worden sein sollte, so wfirde sich damit nur

das Alter des Berichts, noch nicht seine Richtig-

keit ergeben. Langst hatte der Senat die Magi-

strate, die Prasidenten der Republik, gebeugt und
zu instruierten Geschaftsfuhrern des Senats hinab- 30

gezwungen: mit diesen Anscbauungen und dieser

Praxis des Senats vertrug sich nicht mehr der

AbschluB eines Yertrages einfach durch den hoch-

sten Trager des Imperium. Auslieferung eines

unbefugten Paziszenten waT 236 v. Chr. un-

zweifelhaft vorgekommen. So mochte denn auch
die Neigung entstehen, die Schmach der fureulae

Caudinac nachtraglich wenigstens in gewisser

Weise theoretisch auszulflschen. Der Bericht uber

deutsame Leute? Nissen 60 meint, es sei die-

Reiterei eines consularischen Heeres von zwei

Legionen. Aber es waren ja beide Consuln zu-

gegen, es war also ein doppeltes consularisches

Heer, wie auch Appian. Samn. 4, 6 voraussetzt;

vgl. Mommsen R. St.-R. 13 248, 3. Zu einer ganz
anderen Auffassung der 600 Eeiter fuhrt die Be-

trachtung der militarisch-politischen Yerfassungs-

entwicklung Roms.
DaB das bekannte Schema der 193 Centurion

mit ihren Geldansatzen aus der Zeit von 268—217
v. Chr. stammt, haben vor zwei Menschenaltern

Boeckhs Metrologische Untersuchungen darge-^

tan, deren Tragweite bereits der junge Momm-
sen zu wurdigen wuBte. Wenn neuerdings Fran-
cis Smith Die rOmische Timokratie, Berlin 1906,.

und Hans Delbruck Kdnig Servius Tullius und
das rtoiische Wablrecht, PreuB. Jahrb. CXXXI
1908, 87—102, dieses Sehema an die MaBnahmen

die Yerwerfung der pax Caudina ist nachweisbar 40 der Censoren von 179 v. Chr. anschliefien, so-

durch Numantia und Mancinus bestimmt worden.

Es scheint mOglich, daB auch der Gedanke der

Ungultigkeitserklarung selber erst von dort aus

in die Geschichte des Samniterkrieges hineinge-

tragen worden ist. Diese Yermutung ist darum
garnicht abzuweisen, weil nach der besten Quelle,

nach Diodor, der Krieg zwischen Samniten und
Eomern erst 316 und 315 v. Chr. wieder beginnt.

Unmittelbar vorher, seit 318 v. Chr., sind die

liegt bei beiden eine falsche Interpretation von

Liv. XL 51, 9 zugrunde. Im J. 268 v. Chr. lag

indessen kein Anlafi zu einer grofien militarisch-

politischen Neuemng vor: damals konnen ledig-

lich die Geldansatze dem neuen MunzfuB ange-

paBt, umgerecimet und angemessen abgerundet

worden sein. Eingefuhrt miissen die Geldansatze

aber sein, als man die Yerbindung von Ortlicher

Tribus und Grundeigentum loste, also durch Ap-

ESmer wohl in Apulien kriegerisch tatig, abei*50pius Claudius. Damals bestand auch bereits die-

nicht den Samniten gegeniiber. Die Samniten,
nicht die ROmer, sind es, die die Feindseligkeiten

wieder aufnehmen, 316 durch das Bundnis mit
dem von Rom abfallenden Nuceria Alfaterna, 315
in offenem Angriff. Mit Recht betont C. P.B u r g e r

Der Kampf zwischen Rom und Samnium, Amster-

dam 1898, 24ff. , es werde den Samniten nicbt

eiDgefallen sein, nach der Auslieferung von Fregei-

lae die 600 Geiseln zuriickzugeben. Und solange

rOmische Munze, die mindestens 100 Jahre juDger

ist als das Decemvirat Das Schema der 193
Centurien mit Geldansatzen muB demnach auf
die Censur des Appins Claudius vom J. 310 v. Chr.

[Diodor; 312 Living*)] zuruckgefuhrt werden, wir

besitzen sein Centurienschema, nur umgerechnet in

den MiinzfuB von 268 v. Chr. Die altere Centurien-

ordnang ruhte auf dem freien Grundeigentum und
der Ortlichen Tribus, die Leute der elassis bestan-

diese in den Handen der Samniten waren, hatten 60 den aus den Yollhufnern, die zwei Morgen Haus,.

die Eomer ihrerseits den Krieg mit den Samniten
nicht beginnen konnen, ohne die Geiseln zu opfern.

Die pax Caudina ist nicht far ungfiltig erklart

worden, sondem hat von 321—316 v. Chr. be-

standen. Die Earner funrten wohl auch schon
Vor 316 wieder Krieg., aber in Apulien, nicbt
direkt mit den Samniten. Und als diese selbst,

Wohl besorgt wegen der rOmischen Erfolge in

*) Die Ceusar des App. Claudius folgt bei

Diodor, der fur uns mafigebend sein muB, im
J. 310 v. Chr. auf das Consulat Abb C. Inning

vom J. 811; es war sein drittes Consnlat Bei

Liviiis folgt sie dem zweiten Consulate des C. Iunius

vom J. 313; so ist sie versebentlich ins J. 312c

t. Cbr. gekommen.
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Hof und Peldgarten, vierzebu Morgen Anteil an der
Flur und ein Nutzungsrecht an der Almende, dem
ager compascuus, besafien. DaB der springende
Punkt fur das Verstaadnis der urspriinglichen

Servianischen Yerfassung ihre AbhSngigkeit von
der Bodentribus und der Begrttndung der land-

lichen Tribus ist, habe ich bereits 1900 und 1901
ausgesprochen (Bauernbefreiung 19 und L. Iunius

Brutus, der erste Consul, StraBburg. Festschr. zur

v. Cbr., werden fur jede der vier consularischen

Legionen vier Tribuni militum vom Yolke ««-

wahlt, wahrend je zwei der consularischen Er-

nennung itberlassen blieben. Nach Liv, IX. 30, 3

ist das durch ein Plebiscit der. Yolkstribunen L.

Atilius und C. Marcius geregelt worden. Ein

L. Atilius steht unter den gefalscbten angeblich

ersten Consulartribunen des J. 444 v. Chr. Aber

in der Tat ist ein L. Atilius einer der ersten

46. Philologenversh?. 3231. Uber die Reform des 10 Plebeier gewesen, die zur Prasidentschaft der

Appius Claudius s. Bauernbefreiung 26, vor allem

aber Lit: Zentralblatt 1900, 1053 : ,im J. 312 hat

Appius Claudius durch seine Reform der sog.

Servianischen Centurienordnung den Rflmern ein

neues Heer geschaffen; StraBb. Festschr. 323:

tYon Appius Claudius ruhrt die LoslQsung der

Servianischen Centurienordnung vom Grundeigen-

tum und der Bodentribus her; von ihm ihre Um-
bildung in die Form der 193 Centurien und der

Republik gelangten, der Consulartribun der J. 399

und 396 v. Chr.

Demselben Jahre wie die Bestimmung fiber die

Wabl der Militartribunen gehort die Bestellung

von duoviri navales an. Auch hierin auBert sich

die Wirkung der Koalition der Etrusker mit den

Samniten, wie sie sich 310 v. Chr. vollzogen hatte

und in Eom den AnlaB zu den groBen Reformen

gab, zu der Neuordnung des Heeres und, wie

ftinf Stufen ; er hat das Heer geschaffen, das die 20 man nunmehr sieht, auch dex Flotte.

Unterwerfung Italiens vollendet hat'. Denn seine

neue Heeresordnung nahm die nicht grundeigen-

tumbesitzenden Burger in das Heer auf und be-

deutete eine grofie Heeresverstarkung , wie man
ihrer zur Entscheidung des Samniter- und Etrusker-

kriegs bedurfte.

In dem Schema der 193 Centurien finden sich

18 Eeitercenturien, 6 davon bis auf die Reform
des C. Flaminius von 220 v. Chr. rein patrizisch;

Soviel liber die pax Ccmditia und im An-

schlufi an sie. Yerwerfung eines f. durch den

Senat, weil es iniitssu populi geschlossen sei, ist

also zum erstenmal im J. 136 v. Chr. vorge-

kommen, die Theorie ist aber moglicherweise

etwas alter und in der Zeit der vollen Senats-

herrschaft entstanden. Die erste Auslieferung

eines Paziszenten, der auf eigene Hand gehandelt

hatte, allerdings nicht sowohl iniussu populi, als

die Titles Ramnes Luceres priores und poste- 30 iniussu eonsidis, geschah im J. 236 v. Chr.
t^___ a i.-_i.__j_ i^—x „„ a— :.._

j3ag ^e Begriindung der Plebs auf ein mit

den Patriziern oder alien EOmern geschlossenes

foedus zuriickgehe, ist, wie Mommsen R. St.-R.

II 1 3 287ff. mit Recht bemerkt, eine Fiktion der

plebeisch gesinnteu romischen Staaatsrechtslehrer.

Sie knupft noch dazu an die spatere Legende von

der seeessio plebis in montem sacrum an, nicht

an die wirkliche Entstehung des Yolkstribunates

im Zusammenhange mit der Begriindung der

riores. Diese 6 bestanden langst vor Appius
Claudius, die 12 anderen sind vorher wenigstens

nicht sicher nachzuweisen. Sehr wohl konnte

wohlhabenden Plebeiern langst gestattet sein,

equo privato zu dienen, ehe plebeische Centurien

von equiies equo publico begrundet wurden.

Jetzt sieht man, worm die kolossale Bedeu-

tung der 600 romischen equates lag, die sich die

Samniten im J. 321 v. Chr. als Geiseln stellen

lieBen: es waren die sechs alten Eeitercenturien, 40 stadtischen Tribus.

rein patrizisch, es war die Gesamtheit der pa-

trizischen Jugend. Sehr moglich, daB es im
J. 321 v. Chr. nach der damaligen Centurien-

ordnung andere Eeitercenturien als diese sechs

noch gar nicht gab. Auch Appian. Samn. 4, 4

bezw. seine Quelle scheint an diese patrizischen

Centurien gedacht zu haben, wenn bei ihm der

Samnite sagt: roir xe ijizisojv ijtue^o/nai rovg
inupav eaxaxovq ofttjQa xfbvbs xibv ovv&rjxaiv.

Wenn im weiteren Sinne alle Yertrage ein

f. sind, die dauernde pax, amicitia oder soeie-

tas begriinden, so ist f. im engcren Sinne nur

der die soeietas begriindende Akt; aber die La-

tiner werden, wegen ihrer engeren ZugehOrigkeit,

darum doch nicht als foederati bezeichnet, und
fiir die italischen Bundesgenossen wird der Name
socii (s. d.) gebraucht: vgl. SC. de Bacchan. 7 ne

quis . . . ceivis Romanns neve nominus Latini

Unter den 18 Centurien, die er infolge der ub- 50 neve socium quisquam gegeniiber der allgemeinen

lichen Chronologie der Servianischen Ordnung
natiirlich alle auf die EOnigszeit zuruckgefuhrt

hat, waren sie die imtpavioiarat.

Ins J. 310 v. Chr. fallt meines Erachtens die

groBe Heeresreform des Appius Claudius; es er-

scheint nun nicht mehr als Zufall, wenn im Jahr
darauf bestimmt wird, ut tribuni militum seni

deni in quattuor legiones a populo crearentur.

Die Tribunen der Legion waren ursprunglich alle

Bezeichnung a. a. O. 2 de Baeanalibus quei foide-

ratei esent ita exdeicmdum censuere. Mit der

AuflOsung des Italischen Bundes und der Neu-

ordnung Italiens nach dem Bundesgenossenkriege

gehen die latinischen Gemeinden und die socii

Italiens im neuen Municipalrecht auf: es werden

rOmische Burgergemcinden mit lokaler Autonomie.

Die Biindnisse aber bestehen weiter auf dem
auBeritalischen Eeichsboden mit den der Pro-

sechs von den Feldberren ernannt worden, dann 60 vinzialverwaltung eiimierten civitates foederatae,

warden diejenigen gewahlt, drei, vier oder sechs,

die als Consulartribunen Prasidenten der Republik

werden sollten. Als die Prasidentschaft wieder

zur Zweistelligkeit in der Form des Consulates

zuruckgekehrt war, wurde seit 362 v. Chr. die

Wabl von soviel Tribunen, wie biaher eventuell

zu Consulartribunen gewahlt werden konnten, also

von sechs, dem Yolke gelassen; jetzt, seit 309

die sich von den civitates sine foedere libcrae et

immunes weniger durch den Inhalt ihrer Rechte

und Pflichten, als durch deren Grundlage unter-

scheiden, die nicht ein /-, sondem ein Senatos-

consult oder Gesetz ist, deren Eechtsstand also

einseitig von Bom aus Terandert werden k&nn;
sie bestehen weiter mit den reichaangehorigeu

reges socii, die ebenfells durch ein f. mit Horn
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verbunden sind, die der Sprachgebrauch aber auch
nicbt foederati nennt. Mit Augustus geht die
Befugnis, pax und f. abzuschliefien, auf den Prin-
ceps iiber, und dies Eecht des F.-Abschlusses ist

den Kaisern regehnafiig Yerliehen worden; SC.
de imperio Vespasiani 1: foedusve cum quibus
volet faeere liceat iia, ut lieuit divo Augfusto)
Ti. lulio Caesari Augftisto) Tiberioque Claudio
Caesari Augfusto) Germanico. Auch die alte

mit Eecht: locus ignottts nom&nque fortasse cor-
ruptum. [Ihm.]

Folia nennt zuerst der Geograph von Ra-
venna IV 36 den umbrischen KustenfluB Pisaurus;.
heute Foglia. [Weiss.]

Foliannni, westlich von Beneventum, wohl
in dessen Feldmark gelegen (heute Foglianise).
Der antike Name des Ortes ergibt sich aus der
Inschrift CIL IX 2123 Numini Fortunae Fo-

Form des f. hat sich in die Eaiserzeit hinein 10 lianensi[s] nsw., die sich in Tetulano, nicht weit.
«.i.-hm h™+ m^A oc tm i7 u^™^ VOn pogliaTlise gelegen, befindet; vgl. CIL IX

p. 194. Nissen Ital. Landesk. II 814. [Weiss.]

Folium s. Nardus.
Folius. rfimischer Gentilname. Ein patrizi-

sches Geschlecht, das ihn fuhrt, kommt in der
alteren republikanischen Zeit bis Matte des 5. Jhdts-
d. St. vor; sein Name wird in den Fasti Cap_
Foslius geschrieben, in den Hss. aber stets Folius T

und diese Form ist auch die einzige auf spateren

erhalten, Suet. Claud. 25. Dieser Form bedient

der Princeps sich aber nur den reichsangehflrigen

Staaten gegeniiber, nicht fur die Vertrage mit
dem Ausland. JNeumann.]

Foegadius (auch Faegadius, Fibadim, Phoe-
badius, Phoedabius, Phaebadius, Segatius, Sa-
badius wird derName geschrieben), um 370 Bischof

von Agen (Aginnum) in der Kirchenprovinz Bor-

deaux und einer der angesehensten Vorkampfer
der nicaenischen Orthodosie im Abendlande. Hie- 20 Inschriften , die durchweg geringen Leuten ge-
ronymus wcifi, daB er bei Abfassung des Liber

de viris inlust., also 392, noch lebt, freilich de-

crepit® seneetute (c. 108); 357 ist er bereits

Bischof gewesen , denn in einem liber contra

Arianos hat er als Wortftihrer des gallischen

Episkopats das Haretische in den Formein der

sirmischen Synode von 357 aufgewiesen und
sich nicht gescheut, am Schlufi c. 23 auch den
Hosins von Corduba fur einen Eetzer zu erklaren

,

horen (vgl. z. B. CIL VI 18504ff. 35 317. X
p. 1038. XIV p. 513f., auch Folia die Gefahrtin
Canidias bei Hor. epod. 5, 29ff. 42iF.) ; sie ist aus
der alteren Foslius entstanden , wie diese au&
Fostlius , das neben Fostltts — Faustulus steht
(Momm sen R. Forsch. I 114f., 96).

1),.M. Folius, Pontifex masimus, weihte nach
einer Uberlieferung bei der Einnahme Roms durch
die Eelten 364 = 390 sich und andere Greise,

falls er durch Zustimmung zu jenen Bescblussen 30 die die Stadt nicht verlassen wollten, dem Tode
seine neunzigjahrige Vergangenheit kompromittiert
haben sollte. Der Synode von Ariminum 359 hat
F. beigewohnt (Sulpicius Sev. chron. II 44); bald
nachher durfte er die Abhandlung de fide ortho-

doxa — auch de filii divimtate et consubstan-
tialitate betitelt — geschrieben haben, der ein

Glaubensbekenntnis angehangt ist, libellus fidei,

das in kurzen, allgemein verstandlichen Formeln
den positiven Inhalt jener Streitschrift zusam

(Liv. V 41, 3, vgl. M. Fabius Nr. 13). Viel-

leicht war er identisch mit Nr. 2.

2) M. Folius Flaccinator, Tribunus militunt

consulari potestate 321 =433 (M. Folius Liv.

IV 25, 2 ; Faceintore Chronogr. ; Mglqxov 0altvtor
Diod. XII 58, 1).

3) M. Foslius Flaccinator, als G. f. M. n»
(Fasti Cap. 436 und 440) Enkel von Nr. 2, war
zum erstenmal Magister equitum des Dictator*

menfaflt. Mit Ambrosius (ygl. dessen epist. 87 40 C. Maenius 434 = 320 (Fasti Cap. ergiinzt durch
und M. Ihm Studia Ambrosiana 1889, 561) stand

F. in Briefwechsel; auf der Synode zu Saragossa

380 hat er den Priscillianismus bekampfen helfen.

Hieronymus hat die alia opuseula des F. aufier

dem liber contra Arianos nicht gelesen; in der

t)berlieferung hatten sie auch den Namen des

Verfassers verloren, man schrieb sie dem Gregor
von Nazianz, dem Ambrosius, dem Damasus, dem
Gregorius von Elvira, dem Vigilius von Tapsus

das Bruchstuck Notizie degli scavi 1904, 10),.

dann Consul mit L. Plautius Venox 436 = 318-

(Fasti Cap. ; M. Folius Flaceina Liv. IX 20, 1

;

M. Folius Cassiod.; Flaccino Idat. ; QXaxov
Chron. Pasch.; dagegen Mdviog <Pov%fitog Diod.

XIX 2, 1), darauf zum zweitenmal Magister equi-

tum des C. Maenius 440 = 314 (Fasti Cap. Liv.
IX 26, 7 [ohne Cognomen]; vgl. aber die Ge-
schichte dieser Dictatur den Art. C. Maenius),,

u. a. zu, die Mauriner haben bewiesen, dafi fur50endlich noch einmal 441 = 313 Magister equi-
die drei Stucke ein Verfasser angenommen wer-
den mufi und daB alles zu Gunsten von F. spricht.

Schlichtheit des Stils und ruhige Entschiedenheit
im Sachlichen zeichnen die Traktate aus. Text
bei Migne lat. 20, 13—50. Vgl. J. Draeseke
Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. k. Leben 1889, 335ff.

391ff.; Ztschr. f. wissensch. Theol. 1890, 78—98.
F. KattenbuschDasapostolische Symbol 1 1894,
171—173. Duchesne Fastes episcopaux de l'anc.

Gaule I 346. [Julicher.]

Fohre s. Pinus.
F*ctns(?), Ort in Baetien. Die Not. dign.

occ. XXX 21 (vgl. 10) verzeichnet als sub dispo-
sitione viri speetabilis duets provineiae Baetiae
primae et seeundae stehend den praefecttts legio-

nis tertiae Jtalieae transvectioni speeierum der-

ptttaiae, Foetibus. Zu den verschiedenen Identd-

fizierungsversuchen bemerkt B0 eking II 777

turn des Dictators C. Poetelius (Liv. IX 28,.

2). [MQnzer.l

Follis. 1) Der Blasebalg, <pvoat, oft erwahnfr
als Gerat des Metallarbeiters , Horn. II. XV 111

372. 409. 412. 468. 470. Herod. I 68. Poll. X
147. 187. Cic. de n. d. I 54. Liv. XXXVIH 7 T

12. Vitruv. X 1, 6. Hor. sat. I 4, 19. Pers. 5, 11.

Auson. id. 10, 268, Der antike Blasebalg ist dem
modernen ganz ahnlich. Zwei Bretter \faginei»

QOcaremis Auson.) durch Leder verbunden {tauri-

nis follibus Verg. Georg. IV 171 ; hireims follibu&

Hor. a. a. O.) werden so bewegt, da6 sie ab-

wechselnd durch eine Saugklappe (partna Auson.)
die Luft aufnehmen und durch eine Bfihre (axgo-
ayotov Thuc. IV 100, 2. Soph. u. Aristoph. bei
Bekker Anecd. 373, 15. 415, 29. Hesych. s. v,

Etvm. M. 53, 20) hinaustreiben. Aus dem stet»
gebrauchten Plural <pvoat und dem Orakel bei
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Herod, a. a. O. (avepot nvsiovm &uo) ist wohl zu
schliefien, dafi an einer Schmiede inrer meistens
zwei angebracht waren.

Bildliche Darstellunffen eines kleinen Blase-
balgs sind auf zweiLampen so angebracht, als.wurde
mit ihm das Licht angefacht, Bartoli Antiche
lucerne sepolcrali LU 214 (= Montfaucon An-
tiqu. expl. V 120. Smith Diet, of antiqu. s. v.).

L i c e t us De lucemis reconditis VI 4 p. 739 (der

Blasebalg aUein auch bei Ei ch Diet, of ant. s. v. 10
Bliimner Technol. Ill 191). Beide bei Saglio
Diet. d. ant. II 1227 fig. 3133f. Darstellungen
von Schmieden auf Vasenbildern geben den F.
nur in so andeutender Weise, daB keine Details

kenntlich sind. Jahn Ber. Sachs. Gesellsch. d.

W. 1867 Taf. V 2. 3. 4. Bliimner Technol. IV
330. 364. Auf einer dieser Vasen (Jahn 3.

Bliimner 364 fig. 52 = El. ceram. I 51) ist

vielleicht das Gestange dargestellt, durch das der
Blasebalg in Bewegung gesetzt wird. Auf einer 20
Vase (L a b o r d e Vases Lamberg I 49 = El. ce"r.

I 48) tragt Hephaistos, auf einer andern (Luynes
Descr. de quelques vases 33 = El. c^ram. I 44)
ein ihn begleitender Satyr etwas wie einen Sack,

was als F. erklart woTden ist; doch ist diese

Erklarung sehr zweifelhaft, und es ist wenig wahr-
scheinlich, daB man in der Zeit dieser Vasen
(5. Jhdt.) so primitive Blasebalge gehabt haben
sollte. Auf mehreren rOmischen Beliefs, die

Schmiedeftfen darstellen, ist kenntlich, dafi die 30
Bretter des F. vertikal stehen und er horizontal

an einer als Handgriff dienenden Stange bewegt
wurde; s. Fornax. Ganz andere F. an Schmelz-
ofen zeigen agyptische Gemalde und Reliefs. Hier
sind auf jeder Seite des Ofens zwei horizontal

auf dem Boden liegende F. angebracht, die von
einem Arbeiter so gehandhabt werden, daB er

immer gleichzeitig den einen niedertritt und den
anderen unter Aufhebung des FuBes mit einem
Stricke in die Hohe tritt. 40

Bliimner Technol. II 190—192, IV 140f.

Fig. 5. 6. 7; 220 Fig. 21. Daremberg- Saglio
Diet. d. ant. II 1227 (Saglio).

2) Der grOfite der bei den Romern ublichen

Balle (pila, paganiea, follis), Martial. XIV 45.

Das Spiel mit ihm gait fur weniger anstrengend
als das mit den andern Ballen, daher fur Enaben
und altere Manner geeignet, Martial. XIV 47,

Nach Martial. IV 19, 7 war er mit Federn gestopft.

Ob F. und folliculus (Suet. Aug. 83; xo <povk- 50
hxlov Athen. I 14 F) identisch sind, ist zweifel-

haft. Der follicvlus wuTde nach Athen. a. O.
fur den Gebrauch des Pompeius Magnus erfunden.

3) Follis pugilatorius s. Kwqvxos. TMau.]

4) Der Beutel WeiBkupfenminze als Rech-
nungseinheit und Zahlmittel, griechisch fialavnov
(Hultsch Metrologicorum scriptorum reliquiae

I 144. 267, 4. 278, 19. 303, 11. 308, 19. II 151).
Nachdem Nero den Anfang gemacht hatte, den De-
naren, die vorher aus ganz reinem Silber gepragt 60
worden waren, ein wenig Kupfer beizumischen,
wurde in den FinanznOten der fobgenden Zeit dieser

Zusatz immer mehr erhoht. Solange er sich in

maBigen Grenzen hielt, scheint er auf den Geldum-
lauf keinen wesentlichen Einflufi ausgeubt zu
habeu; seit er aber unter Sevens aufmehr als 50%
stieg, wurde das andexs. Die GoHmunze mufi
im Kurge einen viel hOheren Wert als den ge-

setzlichen von 25 Denaren gewonnen haben und
daher aus dem Verkehr verschwunden sein. Wenig
spater hOrt man daher auf, sie nach einem featen

Gewicht zu pragen, womit sie deu Charakter des

Geldes ganz verliert. Sie wurde eben fast nur
noch zu Festgeschenken und zu Zahlungen ins

Ausland verwendet, wo man sie nach dem Ge-
wicht, nicht nach dem Geprage nahm-, im Innern

des Beiches war sie nicht mehr kursfahig (Momm -

s en Geschichte des rom. Munzwesens 756ff. S eeck
Geschichte des Untergangs der antiken Welt II

198ff.J. Damit aber wurden Grofizahlungen sehr

unbequem, da das Abzahlen vieler tausend ge-

ringwertiger Silberstticke ein zeitranbendes Ge-
schaft ist und leicht zu Irrtumern fuhren kann.

Seit dem Anfang des dritten Jahrhunderts taucht

daher in den Rechtsbiichern die Alternative auf,

daB man das Geld entweder aufzahlen oder auch
in Sacken bezahlen kann (Ulpian. Dig. XL 7, 3
§ 6: stve numeravit sive in sacctdo dedit), die

einen abgezahlten Betrag enthielten und mit dem
Siegel irgend einer vertrauenswerten Person, meist

wohl eines Bankiers, verschlossen waren (Paulus

Dig. XVI 3, 29 : sacculum signatum). Doch war
die Summe wohl noch keine ein fur allemal

fixierte, sondern wechselte nach den Umstanden
und wurde wahrscheinlich auf der AuBen seite des

Sackes vermerkt (Mitteis Ztschr. f. Rechtsgesch.
Rom. Abt. XIX 9).

Als feste Rechnungseinheit von ansehnlicher

Gro\Be — die andern, abgeleiteten Bedeutungen,
die sich langer erhielten, sollen unter Nr. 5 und 6

besprochen werden — erscheint der denariorum
follis (CIL V 1880. 2046. Ill 743. 2240) oder

kurzweg follis (CIL IX 984. 4215 und sonst) nur
in der ersten Halfte des 4. Jhdts. Es finden sich

namlich nicht mehr als die folgenden datierbaren

Erwahnvmgen:
um 310: eine Schenkung von 400 F.; um die-

selbe Zeit wird einem Presbyter vorgeworfen,

er habe seine kirchliche Wiirde mit 20 F. er-

kauft (Optatus Milevitanus ed, C. Ziwsa p. 189).

Winter 312/13: Dotation der afrikanischen Kirche
mit 3000 F. durch ein Dekret Constantins bei

Euseb. hist. eccl. X 6, 1.

315: Strafgeld von 30 F. (Cod. Theod. XI 36, 2. 3).

326 : Veteranenversorgung von 100 F. (Cod. Theod.
VII 20, 3; iiber die Datierung s. Seeck Ztschr.

f. Rechtsgesch. Rom. Abt. X 236).

328 : Eaufpreis fur eine mensa olearia von 20 F.

(Cod. Theod. XIV 24, 1).

338 : Stiftungen, aus deren Zinsen jahrliche Spei-

sungen veranstaltet werden sollen (CLL LX
4215; die Ziffer der F. ist zerstflrt).

AuBerdem kann genannt werden aus dem
J. 321 ein Strafgeld von 100000 Nummi (Cod.

Theod. XIII 3, 1), insofern dieser Betrag, wie

unten gezeigt werden wird, genau einem F.

entspricht.

Die datierten Erwahnungen sind also keines-

wegs selten; wenn sie trotzdem alle in den kurzen

Zeitraum zwischen 310 and 338 eingeschloesen

sind, so kann das nicht Zufall sein. Mithin hat

die Rechnungseinheit des grofien Follifl nur eine

ganz ephemere Bedentung gehabt. Wahrschein-
lich ist sie durch Diocletian im X 301 bei Ge-
legenheit des Preisedikts geschaffen worden, mit
dem auch eine umiassende Begelung des rCmi-
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schen Geldwesens verb-widen war (Seeek Ztschr. f
Numism. XVII 45. 57). Er wird verfugt haben, dafi
Beutel voll Denargeld yon festem Betrag durch
die Staatskassen gefullt und mit einem Siegel
verschlossen werden sollten. Darauf beruht es
wohl, dafi es in einer kleinasiatischen Inschrift,
die dieser Zeit angehdren kdnnte, heifit: <5dW
tcp t£Q(ordzq) rafidcp ZafiTrgov dixagaxxov X fivQta
Ttevxe (A. K o r t e Inscription es Bureschianae, Greifs-

2832

Summe also nicbt fur den ganzen Zeitraum, in
dem der F. in Geltung war, genau ist, sondern
nur einen Durchschnittswert bezeichnet.

5) Eine kleine Weifikupfermiinze , von den
atticistisch schreibenden Griechen durch ojSokoe
iibersetzt (Procop. hist. arc. 22, 1. 25,4. Hultsch
Metrologicoxum scriptoruin reliquiae I 309, 19.
346, 12), die offenbar danach benannt ist,' dafi
sie jene Sacke fiillte. Sie kann daher ihrenwald 1Q09 9&\ T^„VnnnnTV T' ^ -./v^t

J lUUWJ
-

me Kann aafter lnren

S*X&^IT^™^™*™ lONamenept erhalten haben, nachdem jene Rech-nach dem Preisedikt einem Pftinde Gold — vorher
und nachher war das Verhaltnis anders — , und
das doppelte Stempeln des Geldes {dtyraQ&xiov)
erklart sich daraus, dafi erstens die einzelne
Miinze mit dem Stempel des Kaisers gepragt
war, zweitens der geschlossene Sack wieder einen
entsprechenden Stempel trug. Blank war das
Geld {XafiiiQov) , weil es, im F. eingeschlossen,
natttrlich nicht abgegriffen werden konnte. Nach

nung nach Sacken entstanden war, d. h. nicht
vor dem Jahr 301. DemgemiLfi kommt sie unter
diesem Namen auch zuerst in einem Gesetze des
J. 326 Yor (Cod. Theod. VII 20, 3) und auch
diese Stelie ist zweifelhaft. Sie lautet nach
Mommsens Ausgabe: veterani iuxta nostrum
praeeeptum vacantes terras accipiant easque
perpetuo habeant immunes , et ad emenda ruri
necessaria pecuniae in nummo viginti quinque

ITJy\ \WOTd™?ese Bentel ™lleicht mcht 20 milia follium eomequantur , bourn quoque par
gesetzlich abgeschafft. wohl aber tatsach inh mis ** f™™,™ «,„„,„',„,* ™ ' ,*.• * ^. K .gesetzlich abgeschafft, wohl aber tatsachlich aus
dem Verkehr verschwunden sein. Denn nm diese
Zeit war der Constantinische Goldsolidus schon
hinreichend verbreitet, urn den Anforderungen
des Grofihandels zu geniigen, und zugleich wurde
das Kleingeld selten, und bald bezahlte man da-
fur ein immer steigendes Agio (Seeck a. 0, 77).
Daraus ergab sich von selbst, dafi man nicht
mehr in verschlossenen Sacken darait handelte,
H„„3 A - w . 01 7 ~ ~ —""" ""-"™ lt

'
""wiww vuiuergciitjuuen^axzeetwasganzanaeres

sondern die WeiBknpferstucke nur noch einzeln 30 bedeutet habe, wurde dem Gesetzesstil selbst in

et frugum promiseuarum modios eentum. qui
autem negotii gerendi habuerit voluntatem, huie
eentum follium summam inmunem habere per-
mittimus. Hier sind unter den folles des zweiten
Satzes unzweifelhaft Geldsacke, nicht Kleinmiyizen
zu verstehen, da hundert von diesen unmdglich
genugen konnten, um ein Handelsgeschaft zu
begrunden. Da6 aber jdasselbe Wort in dem an-
mittelbar vorhergehenden Satze etwas ganz anderes

gebrauchte.

Diesen F. gleichen die Metrologen mit 125
Miliarensia (Hultsch Metrologicorum scriptorum
reliquiae I 309, 2; vgl. 269, 19) oder 250 De-
naren (Hultsch I 114 adn. 267, 4. 303, 11.
308, 20. II 151, 32. 152) oder 312i/

2 Pfund
(Hultsch I 308, 21). Um diese Gleichungen
zu verstehen, hat man von der bekanntesten Grfifie
auszugehen ; das ist das Miliarense, welches, wie

dieser Zeit seines Verfalles sehr schlecht ent-
sprecheu. Auch ist das entscheidende Wort milia
gar nicht uberliefert, sondern statt dessen steht
in der einzigen Hs. militia. Ich mochte daher
vermuten, dafi zu schreiben ist: viginti quinque
follium militiae praemium eomequantur. Doch
mag diese Konjektur auch zweifelhaft sein, so
ist diese Stelie doch zu unsicher beglaubigt, als
dafi man aus ihr all ein schlieBen diirfte, der'

. ;
,
—--——~~«~~i »w*v«^, M4v uaij iiJO,n aus mi anein scniiejien aurice. der

sein Name zeigt und wie es auch ausdrticklich 40 Kame des kleinen p. sei schon 326 gebrauchUch
beglaubigt ist Hultsch I 307. 20). ein Tanspnd. ™w. fi™ Mif e^i^.i^u lsR+ 1 "K J t?beglaubigt ist (Hultsch I 307, 20), ein Tausend-
stel des Goldpfundes reprasentierte, Unter dem
dnvdgtov der Metrologen kann also hier nicht das
WeiBkupferstuck verstanden sein, das offiziell
diesen Namen fuhrte, sondern nur die silberne
Siliqua, welche die Halfte des Miliarense war.
Da nun nach dem Preisedikt 50000 Weifikupfer-
denare auf ein Pfund Gold gingen, entspricht das
Miliarense 50 derselben und mithin der Follis
6250. ~- -

gewesen. Mit Sicberheit laBt er sich nicht vor
352 nachweisen (Cod. Theod. IX 23, 1 § 1).
Er scheint also erst aufgekommen zu sein, nach-
dem der grofie F. aus dem Verkehr verschwunden
war, und dies entspricht auch der inneren Wahr-
scheinlichkeit. Denn dafi man zwei ganz ver-
schiedene Geldwerte gleichzeitig mit dem-
selben Namen benannt babe, ist doch kaum glaub-
lich. Wenn also die Scriptores historiae Augustae

Diese eigentumliche Zahl erklart sich 50 (Heliog. 22, 3) jene Kleinmunze schon erwfhnen,
daraus, dafi das As als i/

16 Denar zwar nicht
mehr als Miinze, wohl aber als Eechnungseinheit
unter dem Namen nummus fortbestand (Seeck
Ztschr. f. Numism. XYII 76). Denn 6250 Denare
ergeben die runde Ziffer von 100 000 nummi.
Tnter jenen 3121/2 Pfund konnen also nur Ge-
wichte reinen Kupfers zu verstehen sein, das von
dem mit Silber gemischten WeiBkupfer der De-
nare streng zu scheiden ist. Diese Gleichuno-

so ist dies nur ein weiterer Beweis dafur, dafi
sie viel spater sind, als sie selbst sich den An-
schein geben (Seeck Eh. Mas. XLIX 208).
Dieser F. bestand dann fort bis mindestens auf
die Zeit Iustinians (Procop. hist. arc. 25, 4).

Den Wert dieses F. bestimmen die Metro-
logen auf dvo /.ETizaxaxa rov drfvaoio/itov (H.u\t 8 ch.

1267, 6. II 151. 152). Das~ bedeutet nichts
anderes als zwei Denare. Denn Diocletian setzt

S?A- ' i-S?
ei
? l°

lc
if.

S ?fuud 20 Denare gait. 60 im Preisedikt das Pfund Schweinefleisch mit zwOlf
Mithin lafit sich das Diocletianische Geldsjstem
folgendermafien formulieren: 1 Pfund Gold = 8
Folles = 1000 Miliarensia = 2500 Pfund Kupfer
= 50 000 Denare = 800 000 Nummi. Danach
betrug der Goldwert des F., in deutsches Geld
umgeieclmet, 114,2 Mark; doch ist dabei zu be-
rucksichtigen

, dafi er im Kurse anfangs wahr-
scheinlich niedriger, spater hoher stand, diese

Denaren an, Iovian im J. 363 mit sects Folles

(Cod. Theod. XIV 4, 3), was offenbar dasselbe
ist. Dafi sich der gleiche Preis 62 Jahre lang
unverandert behauptete, erklart sich daraus, dafi .

er gesetzlich festgelegt war und durch staatlich
organiaierte Zufuhren wenigstens in Bom, von
dem das Gesetz Iovians alleiti rad«t, kunstlich
aufrecht gehalten wurde. Wenn andere Metro-
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logen den kleinen F. auf vier daodQia (Hultsch
I 304, 17. 305,5) oder vier xodgdvtat (Hultsch
I 306, 19. 320, 6) normieren, so zeigt bier schon
der Wechsel des Ausdrucks, dafi er kein tech-
nischer, sondern ein gelehrter ist. Die altertum-
lichen Worte As und Quadrans werden eben fiir

die- kleine Kupferraiinze des Centenionalis ge-
braucht, der, wie sein Name besagt, l/

lo0 des
Miliarense, also l/

2 Denar darstellte (s. Bd. Ill
S. 1927). Dem widerspricht freilich die Glosse: 10
xsQartov (poMeig x (Hultsch I 278, 15); denn
nach der Diocletianischen Ordnung entsprach das
Miliarense 25 F. und folglich seine Halfte, die
Siliqua (mQartov), nicht 20, sondern 12ty2 . Doch
ist injener Glosse die Ziffer schlecht iiberliefert— die eine der beiden Hs. liest x, die andere r\— , kommt also nicht in Betracht. Auch wiirden
sich beide Zahlen, sowohl zwanzig als auch acht,
ausdenwechselndonKursen desF. erklaren lassen.
Denn jenerDoppeldenar hat einelange Geschichte, 20
und wahrend derselben war sein Gold- oder Silber-
wert aufierst schwankend.

Der Doppeldenar ist zuerst unter Caracalla
geschlagen worden und wirddaher von den modernen
Numismatikern nach dem Vorgange Mommsens
meistAntoninianusgenannt; doch kann dieserName
nicht als uberliefert gelten (s. Bd. I S. 2568).
Der Zweck dieses neuen Geldstuckes war zweifel-
los, die Zahlungen bequemer zu machen. Denn
da der Denar, wie wir oben gesehen haben, kurz 30
vorher durch das successive ErhOhen seiner Kupfer-
beimischung auf weniger als die Halfte seines
fruheren Silbergehaltes herabgegangen war, wer-
den alle Preise entsprechend gestiegen sein. Es
mufite daher dem Publikum erwiinscht sein, eine
wertvollere Miinze zu besitzen, damit man bei
grflfieren Zahlungen nicht gar zu viele Geldstucke
berzuzahlen habe. Doch wird neben dem Doppel-
denar auch der einfache weitergepragt. Um die
beiden Mtinzen, die sich in ihrer Gr6fie nicht 40
augenfallig genug von einander unterschieden, be-
quemkenntlichzu machen, wurden auf denDoppel-
stiicken der Kaiser mit der Strahlenkrone , die
Kaiserin mit dem Halbmond vor der Brust, also
als Sol und Luna, abgebildet, eine Form der
Darstellung, die man auf den Einzeldenaren streng
vermied. Doch wird deren Pragang immer sel-
tener und verschwindet endlich ganz, so dafi die
einzigen Miinzen, die in grofierer Menge um-
laufen, seit der Mitte des dritten Jhdts. jene 50
Doppeldenare mit Strahlenkrone oder Halbmond
sind. Als man daher mit versiegelten Beuteln
zahlte, miissen sie es gewesen sein, die diese
fullten, und wurden so zu den eigentlichen Follar-
miinzen, obgleich man damals noch nicht, wie
ich friiher irrtumlich vermutet habe, den Namen
F. auf sie anwandte. In den Finanznoten des
dritten Jhdts. legierte man sie immer starker,
so dafi ihr Silbergehalt zuletzt auf etwa 40,
herabsank. Er wurde nur noch dadurch sichtbar ge- 60
macht, dafi man sie nach der Pragung in einer
Saure kochte, welche das Kupfer auf der Ober-
flache wegfrafi und ihnen so einen weifien Uber-
zug verlieh. Doch ist dieser nur bei ausgezeichuet
erhaltenen Stficken sichtbar; sobald sie etwas
abgegriffen sind, sehen sie aus wie reines Kupfer
una sind daher in dem Mflnzkatalog tod H.
Cohen (Description historique des monnaies
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frapptfes sous l'empire Bomain) auch ala P. B.
(petit bronze) bezeichnet. Wir haben ihr Metall
Weifikupfer genannt.

Diese Verschlechterung der Miinze half zwar
fur den Augenblick die Fihanznot lindern, inso-
fem sie aus der gleichen Menge Silbers mehr Geld
zu schlagen erlaubte; doch in ihren weiteren
Folgen wurde sie fur die Einnahmen des JReiches
verhangnisvoll. Denn da die Tribute der meisten
Stadte ein fur allemal auf eine bestimmte Summe
yon Sesterzen fkiert wareu, so mufite ihr Wert
in demselben Mafie herabgehen, in dem die Kauf-
kraft des gesetzlichen Zahlungsmittels sank.
Aurelian (270—275) versuchte, wie es scheint,
dieser Not durch ein Mittel abzuhelfen, das hSchst
gewaltsam, aber wohl unentbehrlich war. Auf
seinen Doppeldenaren finden sich namlich zuerst
die Wertzeichen XX- 1 oder XXI oder in griechi-
schen Ziffern KA oder K. Dies scheint so zu
deuten, dafi die betreffenden Stticke einerseits, wie
bisher, als Doppeldenare (XX), andererseits als
Einheiten der Kechnung (I), d. h. als Sesterzen,
betrachtet werden sollten, mit andern Worten,
alle Forderungen

, die auf Sesterzen lauteten,
sollten in der gleichen Zahl von Doppeldenaren
bezahlt werden , wurden also auf das Achtfache
ihres bisherigenNennwertes erhoben. Dies mochte
dem Kaiser nicht ungerecht erscheinen, da kurz
vorher unter Gallienus (253—268) der Silber-
gehalt der Doppeldenare wirklich auf ein Achtel
seines vorhergehenden Betrages gesunken war,
also nur derjenige Wert des Geldes hergestellt
wurde, den es zwanzig Jahre vor Aurelian be-
sessen liatte. Trotzdem rief diese Mafircgel, die
nicht nur die tributpflichtigen Stadte, sondern
auch die Privatschuldner traf, eine ungeheure
Aufregung hervor. Sie machte sich in Aufstanden
Luft, die in Rom allein 7000 Menschenleben
kosteten (Vict. Caes. 35, 6. Eutrop. IX 14; daraus
geschspft Hist. aug. Aur. 38, 2) und wahrschein-
lich auch in andern Stadten Opfer forderten.
Diese Aurelianischen Sesterzen miissen es ge-
wesen sein, nach denen man im Anfang von
Diocletians Regierung rechnete (Eumen. paneg.
IV 11. 14. OIL VIII 5333 = 17487). Denn
die hier genannten Betrage sind fiir die be-
treffenden Zwecke viel zu niedrig, wenn man
den Sesterz nur als ein Viertel des Denars wertet,
wie er es in der fruheren Kaiserzeit war, wahrend
sie auf Doppeldenare bezogen durchaus passend
erscheinen (Seeck Wiener numismatische Ztschr.
XXVIII 171).

In den ersten Jahren Diocletians beherrschen
die Doppeldenare mit der Strahlenkrone noch
die Weifikupferpragung, doch beginnt er zugleich
wieder Gold und reines Silber nach festen Ge-
wichtseinheiten zu schlagen , und diese neaen
Wertmunzen scheinen den Kurs des Weifikupfers
herabgedriickt zu haben. Um ihn zu heben, lafit

er daher um das J. 296 grOfiere Stucke dieses

Met alls pragen, die doch nach den Wertzeichen
XX - / und KA den Munzen mit der Strahlen-

krone gleichwertig sein sollen. Diese werden
nicht von den Staatskassen eingezogen, sondern
schlichtweg verboten, ein Gewaltstreieh, der
wahrscheinlich zn dem Aufetande des AchUleus
in Alexandria fuhrte. Die neuen Hansen zeigen
den Kaiserkopf durchweg ohne Strahlenkrone und
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tragen auf dem Revers anfangs alle die Auf- was ich im folgenden dargelegt habe, ist das erste
schnft: Qenio populi Bomani und das ent- dieser Jahre das wahrscheinlichste)
sprecbende Bild des opfernden Genius. Offenbar Urn das J. 31 B suchte Constantin der Miinz-
sollte diese GleichfGrmigkeit ein deutliches, genau verschlechterung Einhalt zu gebieten , indem er
bestimmbares Kennzeichen darbieten, um die er- mit der Pragung des F. ganz aufhorte und nur
laubten Miinzen von den verbotenen zu scheiden. nuch Stucke schlug , die zwischen 3,5 und 2,5
Doch daB die alten Weifikupfermiinzen mit einem Gramm schwankten und durch das Zeichen X.
Federstnch wertlos gemacht wurden, mufite auch als Denare charakterisiert waren. Wahrschein-
gegen die neuen Mifitrauen hervorrufen. Trotz lich verfugte er zugleich, dafi alle F., die noch
ihres heheren Metallwertes sanken sie daber im 10 umliefen und meist der leichten Gattung ange-
Eurse nochtiefer, als jene gestanden batten, hOrten, nur zum Werte des Denars genommen*
und es trat jene grofie Teuerung ein, welcbe zurn werden sollten. Trotzdem hielt Licinius in seinem
Preisedikt fiihrte. Rekhsteil die Pragung der F. noch aufrecht;

Als mit diesem der Beutel Weifikupfergeld doch um 317 scheint er sich der Munzordnung;
zum gesetzlichen, fest normierten Zahhmgsmittel Constantins angescblossen zu baben. So ver-
gemacht wurde, mussen die Stucke mit dem schwanden zeitweilig die Doppeldenare und nur
Genius es gewesen sein, die ihn fiillten. Sie noch einfache beherrschten den Umlauf des Klein-
werden daber im Volksmnnde auch zuerst den geldes. Doch als Rechnungseinheit, wenn auch
Namen P. erhalten haben, der unter Constantius nicht als Miinze , miissen jene im Volksmunds
auch offiziell auf dieses Kleingeld angewandt 20 fortbestanden haben, da wir sie unter Constantius-
wurde. Doch hatte es unterdessen seiner Gehalt in den Gesetzen erwahnt, also ihren Namen auch
und seinen Wert schon wieder verandert. Diocle- in den offiziellen Sprachgebrauch aufgenommen.
tian batte den F. wahrscbeinlich auf ein Gewicht finden.

von 10 Scrupeln (11,37 Gramm) normiert, wie er Die Kosten, welche die Griindung und Aus-
iiberbaupt bei seinem Miinzwesen das Dezimal- schmiickung Constantinopels veranlaBte, zwangei>
system bevorzugte. Doch lautete seine Bestim- auch Constantin, das Gewicht des Denars um
mung wohl nur dabin, daB 29 Doppeldenare aus etwa 0,5 Gramm zu verscblecbtem , und wieder
einem Pfunde Weifikupfer geschlagen werden trat so etwa seit 330 ein Sinken des Geldwertes-
sollten, ohnedafigenaue Justierungjedeseinzelnen ein (Themist. or. XXXIII 367 B; vgl. Seeck
Stiickes vorgeschrieben war. Die Miinzen, die 30 Die Briefe des Libanius 293). Dadurcb saheit
ich gewogen babe, schwanken daher zwischen 7 sich Constantius und Constans um das J. 348-
und 14,5 Gramm; jenes Gewicht war also nur ein veranlaBt, wieder die alte Miinze zu verbieten
durchschnittlicbes. Als nun Maxentius 300 den und eine neue scbwerere zu schlageu (Cod. Tbeod.
Thron bestieg, brauchte er sehr viel Geld fur IX 23, 1. Themist. a. O.). Um sie von jener
die Donative an seine Soldaten, mit denen erja nicht nur aufierlicb unterscheiden, sondern auch
sehr freigebig war, und griff, urn seine Barmittel klar gesetzlich definieren zu kOnnen , wurde ihr^
zu vermehren

,
wieder zu der gefabrlichen Aus- wie bei der entsprechenden MaBregel Diocletiansr

kimft der Munzverschlechterung. Damit aber sein eine immer wiederkehrende Legende verliehen:
leichteres Geld sich von dem schwereren Dio- Fel(icium) t&mp(orum) reparatio. Sie schwankt
cletianischen nicht gar zu bemerkbar unterscheide, 40 im Gewicht zwischen 3,5 und 7,5 Gramm, ihre
liefi er es derart pragen, da£ sein HOchstgewicht Halbstucke, die gleichzeitig ausgegeben wurden,
8,14 Gramm betrug, also das_ Mindestgewicht des zwischen zwei und drei Gramm. Die grSBeren
letzteren noch etwas uberstieg. So konnte der Stilckeheifien pecuniamaiorina, die kleineren eew-
Durchschnitt bedeutend herabgesetzt werden, ob- tenionales (Cod. Tbeod. IX 23, 1). Da jene mit-
gleich die jiingeren Doppeldenare in ganz un- unter das Zahlzeichen LXXII tragen, wird man
merklicben tJbergangen sich an die alteren an- sie wohl als i/

72 des Miliarense betrachten diirfen.
schlossen. Die andern Kaiser folgten sehr bald Da der P. unter Diocletian l/as des Miliarensa
dem Beispiel des Maxentius und rnutiten es tun, gait, kOnnen wir ihn unter den Miinzen des Con-
da sonst sein schlechteres Geld ihr besseres in stantius nicht zu finden erwarten. Doch als
den Schmelztiegel getrieben hatte. Da man mit 50 Rechnungseinheit wird er gerade zu dieser Zeit,
dem Leicbterpragen immer weiter fortschreitet, wo er als Geldstuck nicht vorhanden ist, zuerst
sinkt so der F. bis auf ein Mindestgewicht von erwahnt (Cod. Tbeod. IX 23, 1 § 1). Vermutlich
3,50 Gramm herab

, und ohne Zweifel sind alle wurden drei Maiorini einem P. gleichgesetzt, was
Preise entsprechend gestiegen. Jetzt wird es ihrem friiheren Nennwerte ungefahr entsprach.
auch wieder gestattet, die alten Stucke mit der Wie Iulian in der Religionspolitik zu seinen
Strahlenkrone auszugeben, und diese mischen sich unroittelbaren Vorgangern im Gegensatze steht
im Verkehr mit den verscblechterten F. Diese und auf Diocletian zuriickgreift , so auch im
Munze beherrschte im J. 312 den Geldmarkt so Miinzweserj. Der Name der pecunia maiorina
vollstandig, dafi, wenn man ausdriicken wellte, kommt nur unter Constantius II. vor, und mit
dafi eine Summe nicht in Doppeldenaren, sondern 60 seinem Tode verschwindet auch das Geldstuck,
in einfachen zu verstehen sei, man der Ziffer die das durch ihn bezeichnet wurde. Statt dessen
nahere Bestimmung simplarius, griech. aaXovg, erscheint ein groJBes WeiBkupferstuck, das zwischen
hinzuf&gen mufite (E. Bourguet De rebus Del- 8,5 und 9 Gramm wiegt, also sehr genau justiert
phicis, Montpellier 1905, 45 : rov aQi&pbv pvQia- wird. Wie im Gewicht, so ist ea auch im aufieren
6a>v hxaiur anhsv — ms xeyji^xovta ftvgtddae Habitus dem Diocletianischen Doppeldenar sehr
otfwXagiag ; da bei dem Kaiserconsulat die Ziffer ahnlich und bedeutet wohl eine Wiederheistelliinjjr,
weggebrochen ist, kann die Inschrift den J. 312, desselben. Ihm stehen die kleineren Munzen zur
313 oder 3 15 zugeschrieben werden ; wegen dessen, Seite, in denen man den Denar, den Centenio-
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nalis und dessen Halfte wird erkennen mussen, Theod. IX 23, 1 § 1) bestimmt, daB bei Strafe
Die beiden letzteren zeicbnen sieh dadurch aus, von Exil und VermOgenskonfiskatdon kein Kauf-
da8 sie unter dem heidnischen Iulian nicht den mann mehr Kupfergeld als 1000 F. mit sich
Kaiserkopf

, sondern Gotterbilder zeigen. Sie fuhren durfe. Das Kleingeld ist also selten ge-
wiegen 2,3—3,3 Gramm, 1,5 und 1 Gramm. worden, und man muB zu drakontiscben Mab-
Unter den folgenden Kaisern werden dieselben regeln greifen , damit nicht zu viel davon dem
Nominale mit Ausnahme des kleinsten beihalten, eflfentlichen Verkehr entzogen werde. Dies be-
doch werden die Stucke wieder leichter und kleiner. dingte naturlich eine Steigerung seines Kurses r

Unter Honorius werden dann im Westreiche 395 der niemals ein ganz fester war. Denn wenn
die grefieren Munzen abgeschafft und nur noch 10 man far die taglichen Bedurfnisse kleine Munzen
Centenionales geschlagen {Cod. Theod. IX 23, 2). brauchte, pflegte man F. bei den Wechslern fur
Auch im Ostreiche folgen einzelne Kaiser seinem Goldsolidi zu kaufen und bekam dann nach dem
Beispiel, andere lassen daneben bald Denare, Stande des Marktes bald mehr, bald weniger
bald P. pragen. Im ganzen wird die Kupfer- (August, serm. 389, 3 = Migne L. 39, 1704.
miinze sparlich; erst unter Anastasius (491—518) Procop. hist. arc. 22, 1 p. 63 B.). Im J. 396
tritt sie wieder massenhaft auf, zeigt aber einen wird im Westreiche der Wert des Solidus auf
ganz neuen Charakter. 25 Pfund Kupfer normiert (Cod. Theod. XI 21, 2).

Wahrend bis dabin die Eiickseiten aUer romi- Da 10 F. auf ein Pfund gingen, entspricht dies
schen Munzen mit Ausnahme einiger Miliarensia 250 P.

;
jeder hat also einen Goldwert von 5,2

Diocletianischer Zeit nur mit Bildern oder Syra- 20 Pfennigen , das ist fast genau derselbe, wie im
bolen geschmiickt waren, neben denen die Wert- J. 323. Yalentiman III. verfugt dann im J. 445, der
zeichen nur ausnahmsweise in ganz bescbeidenen Solidus durfe nicht niedriger als mit 7000 Nummi
Dimensionen angebracht waren, fullen diese jetzt = 219 F. bezahlt werden (Nov. Val. 16, 1); das
als grofie griechische Zahlbuchstaben den ganzen ergibt fiir den F. einen Goldwert von 5,7 Pfennig.
Eaum des Reverses. Es sind M = 40, K = 20, Im Anfang von Iustinians Regierung (527) gait
I = 10, € — 5; nur auf den kleinsten Stucken, der Solidus 210 P. (Procop. hist. arc. 25, 4), der
welche die Einheit reprasentieren, fehlt die Ziffer. F. also 6 Pfennig. Beim AbschluB des Corpus
Das Gewicht ist 14,2—17,8 Gramm; 7,8—9,2; Iuris (538) wurde der Solidus auf 20 Pfund
1,9—3,3; 1,65—2,55; 0,45—0,85. Neben den Kupfer oder 200 P. normiert (Cod. lust. X 29),
grofien Munzen mit M und K kommen auch 30 was fur den F. einen Wert von 6,3 Pfennigen
kleinere von 6,8—9 Gramm und 3,9—4,6 vor, ergibt. Als dann Procop seine Geheimgeschichte
welche mit denselben Ziffern bezeichnet sind, also schrieb (558), war der Solidus auf 180 P. ge-
den gleichen Wert reprasentieren. Sie scheinen sunken (Procop. a. O.), der F. also 7 Pfennig
den groBen Stucken gleichzeitig zu sein, denn wert, d. h. annahernd doppelt soviel, wie nach
wie unter Anastasius, so finden sich auch unter der Munzordnung Diocletians. Mommsen Die
Iustinian beide GrOfien nebeneinander. Vermut- Follarmunzen in Pin der und Friedlander
lich sind die umfangreichercn Munzen von reinem Beitrage zur antiken Mttnzkunde 123; Geschichte
Kupfer, die kleineren von Weifikupfer, so daB des rOmischen Miinzwesens 797ff. Christ S.-B.

ihr Silberzusatz sie jenen gleichwertig macht. Akad. Munch. 1865 I 128. Seeck Ztschr. f.

Neben der Ziffer 20 erscheinen in gewissen Prag- 40 Numismatik XVII 36 ; Wiener numismatische
statten auch 16, neben 10 auch 8, neben 5 auch Ztschr. XXVTII 171 ; Geschichte des Untergangs
4. Offenbar sind diese sekundaren Zahlen be- der antiken Welt II 204.
stimmt, die Erinnerung an die altere, durch das 6) Auch die collatio glebalis wurde F. genannt,
Dezimalsystem verdrangte Sechzehnteilung des weil sie urspr&nglich. in Beuteln gezahlt wurde;
Denars aufrechtzuerhalten. Wir erfahren also s. Bd. IV S. 365. [Seeck.]

durch sie, daB die VieTziger ursprflnglich 32 As A. Folmius Crispus, emozQazriyog (der The-
oder Nummi enthielten, also Doppeldenare oder bais), unter Tiberius und dem Praefecten von
F. waren, die Zwanziger Denare, die Zehner Agypten A. Avillius Flaccus, also zwischen 33
Centenionales, die Einer Nummi. und 37 n. Chr., genannt auf einer Inschrift aus

Der Doppeldenar hat niemals als Scheide- 50 Tentyra , Dittenberger Orient. Gr. inscr. seL
munze, sondern immer als Wertgeld gegolten. II 661 (mangelhaft CIG III 4716). [Stein.]

Seine Kaufkraft bestimmte sich daher im 3. Jhdt. Foloe' lacns s. Koloe".
nach seinem Silbergehalt, der immerfort im Sinken Fonio, Gottheit, welche in Aquileia verehrt

war, bis er unter Gallienus etwa 4% erreichte, wurde, CIL V 757 add.: Aninia M(arci) f(Uia)
einen so niedrigen Stand, daB bei weiterer Ver- Magna, et Seia lonis et Cornelia Ephyre magi-
ringerung auch das WeiBsieden nicht mehr mog- strae Bfonae) D(eae) portieum restituerunt et

lich gewesen ware. Im J. 301 wurde er durch aedictdam Fonioms. 758 Fonioni sacr(un0 Seia
das Preisedikt auf J

/25 000 des Goldpfundes an- lonis mag(i$tra) d(onum) dfeditj. Es scheint

gesetzt, was 3,65 Pfennig unserer Wahrung ent- danach, .daB der Kult der Bona Dea, der in Aqui-

spricht. Doch stand er im Kurse wahrscheinlich 60 leia nicht unbedeutend war, irgendwifl mit dem
noch niedriger und ging durch die Munzver- des F. in Verbindung stand (s. Bd. HI S. 692).

schlechterung der Folgezeit immer mehr herunter. Abzuweisen ist St endings Vermntang (Koschera

Doch schon unter Constantin <L Gr. tritt hierin Lex. 1 1496), daB F. nur eine Nebenfonn des Na-
eine Wendung ein. Nach einer Inschrift des mens Faunus mL [Dun.l
J. 328 scheint der Solidus im Kurse 507 Denare Pons, der roinisefce Quelkngott. Arnob. Ill
gegolten zu haben (Not. d. scavi 1907, 432), was 29 p. 131, 18 Bei£ hat die sonst nicht belegte
far den F. einen Wert von etwa 5,1 Pfennigen Namensform Fonius. Fontwws findet sich auf
ergeben wftrde. Ein Gesetz vom J. 352 (Cod. einer Inschrift aus Formiae (CIL X 6071) sowie
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auf einer Weihinschrift auf einem Altar bei Badisehes Volksleben im 19. Jhdt. 157. 220;
Villavicosa (CIL II 150), wo neben dem Fon- audi bei den in die Quellen des Eurotas bezw,
tanits die Fontana genannt wird (vgl. Liber- Alpheios geworfenen Kranzen [Strab. VI 275]
Libera, Faunus-Fauna u. dergl.). F. gehOrt, wie handelt es sicb wohl urn eine religiose Weihung).
die Anfuhrutig seines testes im romischen Feat- Dafi das Fest der Fontanalia dem F. als Ver-
kalender zeigt (CIL 12 p. 332), zu den altesten treter aller Quellen, nicht einer bestimmten , in
und einbeimischen Gottern des romischen Staates. der Nahe der Porta Fontinalis gelegenen gait,

Da die alteste rOmische Religion Gottergenealo- wie Scaliger Coni. in Varronem p. 77 meint,
gien nicht kennt (vgl. Wissowa Rel. d. Rom. geht sowohl aus dem von Varro angeflihrten

23), ist die Angabe bei Amob. a. a. 0., Fontus 10 Branch der allgemeinen Quellen- und Brunnen-
sei der Sohn des Ianus, des Gatten der Iutnrna, ausschmfickung als auch aus den Worten des
als spatere Kombination anzusehen. Bestimmend Paulus fontium sacra hervor. Welche Tiere
fur die Verbindung mit Ianus war vielleicht die etwa bei diesem Fest und bei sonstigen dem F.
Lage der ara Fontis (s. u.) in der Nahe des dargebrachten Opfern in Frage kamen, lehren
Ianiculums (s. Wissowa a. a. 0. 95, 2). Die die Acta fratrum Arvalium, in denen an drei

Zusarnmenstelkmg Fons-Iuturna weist auf die Stellen je zwei Hammel als piacula fur F. ge-
Verpflanzung des Kultus der latinischen Quell- nannt werden (Henzen p. 146). Als andere
gOttin nach Rom und dessen Verbindung mit Opferspenden, die bei privaten Quellenopfern ge-

dem Kulte des romischen Quellengottes bin. wahlt wurden, werden aufier Blumen (Hor. carm.
Die alteste Kultstatte des F. in Rom war viel- 20 III 13, 2) genannt: Wein, ein Bockchen, dessen
leicht die von Cic. de leg. II 56 erwabnte ara Blut man in die Quelle laufen liefi (Hor. a. a. 0.),

Fontis. Diese befand sich, wie schon bemerkt, ein weibliches Ferkel (Mart. VI 47), ein Schaf
in der Nahe des angeblichen JSTuroagrabmales auf (Ov. Fast. Ill 300). Von der Verehrung des F.
dem rechten Tiberufer, ostlich vom Ianiculum gibt auch Kunde eine grofiere Anzahl von In-
(s. Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 624). Einen schriften, so die in Rom gefundenen Wcih-
Tempel des F. stiftete der Consul C. Papirius inschriften CIL VI 149. 150. 152—165, ferner
Maso ans der Beute seines korsischen Sieges im V 5766 (Mailand). II 2005 (Spanien). Ill 1566
J. 231 v. Chr. (Cic. de nat. deor. Ill 52). Wo (Dacien), vgl. auch die oben erwahnte Weihung
dies delubrum des Maso gelegen war, stent nicht aus Formiae mit der Namensform Fontanus,
fest; moglicherweise ersetzte es ein altes sa- 30 CIL X 6071. Die Inschriften VI 154—165,
cellum, von dem bereits die Porta Fontinalis deren alteste aus dem J. 69 n. Chr., die jiingste

der Serviusmauer ihren Namen hatte. In ihrer aus dem J. 166 n. Chr. stammt, sind ziemlich
Niihe, etwa auf der Nordseite des Capitols und gleichmafiig abgefaflt. Sie enthalten nach An-
auf dem siidlichen Marsfelde ware dann die gabe der Consuln des Jahres, in dem die Wei-
Lage des Tempels anzunehmen (vgl. Jordan- hung stattgefunden, die Namen von magistri und
Hiilsen Topogr. I 3, 483. Hiilsen Rh. Mus. ministri fontis, aufierdem zum Teil das Tages-
XLIX 411). Auf einem 1894 auf dem Esquilin datum der Weihung. Den Namen wird otters

gefundenen Kalenderbruchstuck (CIL VI 32493) ein Zahlzeichen beigefugt, am zu bemerken, zum
wird zum 13. Oktober bemerkt: Fonti extra p . . wievielten Male der Genannte sein Amt als <mi-

Erganzt man hier mit Marucchi p[ortam] (sc. Minister oder magister Fontis bekleidet. DieBedeu-
Fontinalem), so erhoht sich die Wahrscheinlich- tung dieser Inschriften ist aufgedeckt worden von
keit der Annahroe, dafi der Temp el des F. in Rudorff Ztscnr. f. geschichtl. Rechtswissensch.
der Nahe der Porta Fontinalis gelegen war. XV (1850) 203ff. Es handelt sich um Dedika-
Ein Zusammenhang zwischen dem Fest des F. tionen von collegia aquatorum, d. i. Innungen
und der Porta Fontinalis findet sich auch bei oder Genossenschaften, denen die Sorge fur die

Paulus p. 85, 3M.: Fontinalia fontium sacra. Brunnen der Stadt oblag. Diese collegia inussen
Vnde et Romae fontinalis porta. Einen Tempel ziemlich fruh sich gebildet haben, zu einer Zeit,

des F. gab es nach CIL VIII 2656 auch in wo die Wasserversorgung der Stadt wenigstens
der civitas Lambaesis in Afrika (heute Am- zum Teil noch aus den Quellen des Stadtbezirkes,
Drinn) , erbaut im J. 148 n. Chr. Das hier er- 50 nicht ausschlieMch durch Wasserleitungen er

wahnte Fest des F. als Vertreters aller fontes folgte. Dank der Wertschatzung, die das Wasser
fand statt am 13. Oktober (CIL I p. 332). Die der romischen Stadtquellen auch nach Bau der
einzige Stelle, die uber dieses Fest Naheres aus- Wasserleitungen genoB (vgl. Frontin. d. aqu. 4),

sagt, ist Varro de 1. 1. VI 22 : Fontanalia (dies mid ihrer religiosen Bedeutung, hielten sich diese

die Namensform bei Varro) a Fonte, quod is Kollegien, wie die Inschriften lehren, bis tief in

dies feriae eius; ab eo turn et in fontes coro- die Kaiserzeit (auch in der Inschrift von For-
mes iaciunt et puteos eoronant (statt ab eo turn miae, CIL X 6071, weiht ein magister quin-
ist vielleicht zu schreiben: ideo turn, vgl. Varro qiteannalis auf BeschluB des Kollegiums dem
ebd. VI 25 : Gompitalia dies attributes Laribus Fontanus einen Altar). Sehr passend verweist
compitalibus; ideo ttbi viae eompetunt, turn mgoRndorff a. a. 0. auf entsprechende spatmittel-

compitis saeriftcatur). Das Fest bestand also alterliche Ziinfte von Brunnenmeistem und
abgesehen von dem hier nicht besonders erwahn- Brunnenknechten. Lhnen war in manchen Orten
ten Opfer darin, dafi Krauze in die Quellen ge- Deutschlands die Sorge fur die Stadtbrttnnen an-
worfen und die Brunnen bekranzt wurden (uber vertraut* deren Ursprung zum Teil an heiliger

genau entsprechende Gebrauche bei Quell- und Statte lag und nur ihnen bekannt war. In
Brunnenfesten in Deutschland vgl. K. We in- einigen der auf die Verehrung des F. bezuglichen
hold Die Verehrung der Quellen in Deutsch- Inschriften ist dem Namen F. ein apezialiaierender
land, AMuLL Akad. Berl. 1898. H. E. Meyer Beiname zugefflgt (162: Lollianm, 104—165:
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Scaurianus, 157 [und nach Momm sen auch
158—160]: Palfatinusy). Diese Weihungen
galten also dem F. nicnt sowohl als dem ver-

treter aller Quellen, als den ihn der offizielle

Kult verehrt, sondern als dem Spender der Quelle,

an der ein Altar oder dergl. geweiht wmde.
Diese Auffassung durfte tlberhaupt wohl fur die

meisten der erhaltenen Quellinschriften gelten,

Bisweilen nennen die Weihinschriften auch eine

6, 9. Oros. V 18, 8). Seine Gemahlin war im
J. 685 = 69 noch am Leben (Cie. Font. 46. 48) j

seine Kinder sind Mr. 12 und '31. Vgl. Kr. 6.
[Mflnzer.]

8) Fonteius Q. f., bekannt durch die Inschrift

CIL VI 31713 [= Bull. com. 1882, 160 nr. 559;

. . Fonteio Q. f. maneupfesj stipendfiorumj ex

Africa]. Da ihm maneupes stipendiorwm, eat

Africa (vgl. Mommsen St-R. II 8 1095) die

Mehrheit von fontes (so CIL D 466. Ill 1566. 10 Inschrift setzten, ist es wahrscheinlich, dafi er als

VI 166. 404. VH 171), eine Verallgemeinerung,

die vielleicht in Analogie der Mehrzahl der

nymphae entstanden ist, mit denen zusammen
die fontes bisweilen genannt werden (VI 166.

VII 171). Ganz allgemein von dem Genius

numinis fontis spricht die Inschrift CIL VI
151.

Die Form des Namens Fontus ist nach Walde
Lat. Etym. Worterb. 235 die ursprungliche , zu-

Quaestor in Africa war ; die Zeit ist nicht bekannt.

4) Fonteius, durch Ioannes Lydus bekannt als

romischer Antiquar (die Codd. bieten wiederholt

(pQcovrtfiog oder <P(>onr}iog-
f

vgl. Wachsmutb.
Laurentius Lydus de ostentis 2 XXVI 24). 1st

die Notiz Lyd. de mag. p. R. p. 1 , 13 W. ors

Kaxhav ttat <l>ovxf}ioq, £% a>v xal 6 $tbaoxahx<o-

xazog Bolqqwv, richtig, so gehOrt er zu den Schrift-

stellern der vorvarronischen Zeit; anders urteilt

ruckgehend auf *dhontos, vgl. ai. dhandte ,flieBt,20 Wachsmuth a. a. O. p. XXVIf. nach Schmitz

rennt', dhanu$ ,Wasser, Flut', ndd. Diine, gr.

#iV, auch Donan, Don. Dagegen leitet Vanicek
Etym. Wort. 59 fons ab von der Wurzel ghu,

die auch dem Verbum furtdo zu Grunde liegt.

Vgl. Paul. p. 84, 16: fons a fundendo dieius.

Literatur: Steuding in Roschers Lexikon I

14961 Wissowa Relig. d. Rom. 182. Preller
ROm. Myth. II 125f. [Boehm.]

Tons Tungrorum s. Tungri.

Rh, Mus. N. F. XI 299 und weist ihn dem 3.

oder 4. Jhdt. n. Chr. zu, in welcher Zeit der von

F. gepflegte Literaturzweig besonders im Schwange

war. Aus Lydus ergibt sich, dafi er ein Buch usqI

dyaX^idrcov (de signis) geschrieben. Lyd. de mens.

IV 2 p. 65, 3 W. ^QOvzTj'iog de iv ztp itEQi ayal-

fiaxow stpoQov avtov (sell. Ianum) ot'erai rov nav-

toq iqovov zvyxaveir. Diesem Buche gehOrt wohl

auch das Fragment Lyd. de mens. IV 80 p. 132,

Fontanus. 1) Ein Dichter aus dem Freundes- 30 16 W. an, das uber den Mdi'og fitfv handelt. Eine

kreis Ovids, Ovid, ex P. IV 16, 35. Er besang

Nal'das a satyris , , amatas (bukolische Gedichte

[oder Satyrdramen?], vgl. S chanz Gesch. d. rom.

Lit. II 12, 248, 21). [Stein.]

2) Fontanus, Fontana s. Fons.
ad Fonteclos (Fonticulos), Station der Via

Aemilia zwischen Placentia und Florentia (Fio-

renzuola), nach dem an der Stelle nicht verlafi-

lichen Itin. Hieros. 616 13 Millien von Placentia

andere Schrift handelte de Etrusca disciplina, Lyd.

de ostentis 3 p. 8, 24 W. ; ihr ist wohl auch zu-

zuteilen, was Lyd. de mag. p. R. p. 1, 13 W.
aus Fonteius bietet. Aus einer Schrift Bqovxo-

oxoma gibt Lyd. de ost. c. 39—41 p. 88, llff. W.
eine t)bersetzung. Ob das, was Lydus tiber ein

dem Romulus zu teil gewordenes Orakel de mag.

II 12 p. 67, 18 = III 42 p. 130, 21 W. mitteilt,

aus einer der genannten Schriften oder, wie wohl

entfernt. Fontana nordwestlich von Fiorenzuola ? 40 wahrscheinlicher ist, aus einem Buche de oraculis

[Weiss.]

Fonteins.Name einesplebeischen Geschlechts,

das nach Cic. Font. 41 (31) aus Tusculum stammte

und darum auf seine Miinzen gem die Kopfe der

hier besonders verehrten Dioskuren setzte. Cicero

spricht von dem Alter und dem Ruhm des Ge-

schlechtes und von den coniinuae praeturae, da

die Mitglieder in mehreren einander folgenden

Jahren zur Praetur gelangt waren (Nr. 24. 17.

stammt, ist unsicher. tlber Fonteius vgl. aufier

Wachsmutb a. a. O. noch Teaffel-Schwabe
R. Lit.-Gesch.5 § 170, 8 und Prosop. imp. Rom.
II 85 nr. 307. [Kappelmacher.]

5) A. Fonteius, im J. 708 = 46 von Caesar

wahrend des Afrikanischen Krieges als auf-

ruhrerischer Kriegstribun aus dem Heere ausge-

stoBen (bell. Afr. 54, 4).

6) C. Fontfeius), Mfinzmeister etwa zwischen

11); znm Consulat stiegen sie erst in der Ober- 50 640 = 114 und 650 = 104 (Mommsen MUnzw.

gangszeit von der Republik zur Monarchic empor. 543 nr. 143; TTad. BL II 356 nr. 164), vielleicht

1) Fonteius? Sohn eines Q. ( . . . . $o?]v-

Trjtog Kotyxrov llajiEtgia) wird als Urkundszeuge

in einem Senatsbeschlufi genannt, der eine Reihe

von Jahren nach 564 = 190 gefafit worden ist

(Inschriften von Magnesia 93 = Dittenberger
Syll. 2 928). In dem zweiten und dritten Jahr-

zehnt nach diesem Termin haben mindestens vier

verschiedene Fonteii (Nr. 11. 17. 24. 26) dem

identisch mit dem Legaten des J. 663 = 91

(Nr. 2), dessen Vorname nicht uberliefert ist.

7) C. Fonteius, Legat des M. Fonteius in

Gallien (Cic. Font. 18), keinesfalls ein Bruder

des Statthalters, weil Cicero dies erwahnen mflfite.

8) M'. Fonteius, Miinzmeister swiachen 640

= 114 und 650 = 104 (zn spat angesetat von

Mommsen Miinzweaen 572f. nr. 831 und dea-

Senate angehort, doch ist von keinem bekannt, 60 halb mit Nr. 9 identifiziert; bjmchtigte An-

daB er der Sohn eines Q. gewesen ware.

2) Fonteius war gegen Ende. 663 = 91 mit

dem Proconsul Q. Servilius als dessen Legat in

Asculum und wurde mit ihm von dem gereissten

Volke erschlagen, was das Signal zum Ansbruch

des Bundeagenossenkriegea gab (Cic. Font. 41

Tgl. 48. VelL II 15, 1. Appian.U I 38, TgL
ohne Nennung de« F. Liv. *p. LXXII. Flor. II

setzung Trad. Blacas H 369 nr. 177).

9) M\ Fonteius C. f., Mtaameister um 670

= 84. Mommsen (Mfinaw. 591 nr. 22X) hatte

gemeint, dafi von demselben Maine *wei Mfinz-

serien herruhrteii, dafi die am Ten to ab
Triumvir monefcalis imd die andw> von ihm als

QoaestOT gepragt worden s«i, nnd dafi der Mann
selbst mit dem you Cicero Terteidigten F. iden-
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tisch sei, obgleich dessen Praenomen in den Hss.
M., nicht AT. laute. Jedoch die Mflnzen der
«inen Serie mit der Aufschrift M. Fonteifus)
sind ura etwa zwei Jahrzehnte alter (vgl. Nr. 8,
auch Trad. Blacas II 445 nr. 233); es fragt sich
also nur noch, ob die der jihigeren mit der Auf-
schrift AT. Fo7itei(us) C. f. dem spateren Klienten
Ciceros gehoren. Es paflt dazu die Zeit und die
Bekleidung des Munzmeisteramts durch diesen
Mann (vgl. Nr. 12); daB sein Vater C. hieB, ist
erne annehmbare Vermutung (vgl. Nr. 6); aber
bedenklich macht doch die Abweichung des Prae-
nomens und der Umstand, daB die Familie der
Fonteii auch schon nach den sparlichen hier zu-
samraengestellten Angaben ziemlich weit verzweigt
war. Der Miinzmeister, der zu seinem eigenen Na-
men den seines Vaters hinzusetzte , wollte sich
dadurch von dem gleichnamigen alteren unter-
scheiden; aufier diesen beiden ist durch Mtinzen
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Jahre, sondern erst im nachsten oder zweit-
nachsten (vgl. Momm sen a. 0.); es wurde inm
spater der Vorwurf gemacht, dieses Amt schlecht
gefuhrt und Unterschlagungen begangen zu haben
(Cic. 1—5). Wahrend er bis dahin im Dienste
der Demokraten gestanden hatte, muB er sich
bei Sullas Ruekkehr nach Italien im J. 671 = 83
an diesen angeschlossen haben; in der folgenden

vr / f xr io^ a a "."'Tr"l
-----—— Zeit, etwa 673 = 81 unter C. Annius Luscus,

Mann (vgl. Nr. 12); daB sein Vater 0. hieB, ist 10 war er dann Legat in Hispania ulterior (Cic 6 45)*i«a *™.ww. v. * ,™., XT. «,..u._ Darauf war er Legftt {n Matedonien
v

1|Ild hatt
^

e
die Provinz gegen Raubziige der Thraker zu ver-
teidigen (Cic. 44); vermutlicb diente er dort
unter Ap. Claudius Pulcher (o. Bd. Ill S. 2849,
35ff.) und hatte nach dessen Tode im J; 678 = 76
Gelegenheit, sich in selbstandiger Stellung zu
bewahren. Seine Praetur ware dann in das
nachste J". 679 = 75 und seine Verwaltung der
Provinz Gallia Narbonensis, die nach Cic. 32

ein Knegstnbun M
.
(Nr. 10) bekannt, der viel-20drei Jahre lang wahrte, in die J. 680 = 74 bis

leicht auch dieser Zeit angehort, so daB die
Identitat des jungeren Triumvir monetalis mit
dem Tribunus militum ebenfalls moglich ware.
So ist es mindestens sehr unsicher, ob die Miinzen
der spateren Serie dem in den Hss. M. genannten
Manne zuzuweisen sind.

10) M 1

. Fonteius. Denare des P. Fonteius
Capito Nr. 13 zeigen auf der Ruckseite einen
Reiter, der einem am Boden liegenden waffen-

682 = 72 zu setzen oder schon in die J. 679 = 75
bis 681 = 73, wenn aus dem Wortlaut bei Cic. 11
und 16 geschlossen werden sollte, daB F. schon
als Praetor, nicht erst als Propraetor in die
Provinz abging. Die Angaben der Rede Ciceros
und unsere Kenntnis der Geschichte dieser Zeit
sind zu unvollstandig , um eine sichere Ent-
scheidung der Frage zu ermoglichen, in welchen
Jahren F. Gallien verwaltet habe

;
jedoch sind die

iosen Manne gegen einen Femd in gallischer 80 Neueren auBer Maurenbrecher Sail. hist.
T?flc+TirnT 711 TTiH\A lrrt-min^- wii4- /1^» "Drti^™!^^ P-L "71 if* J? T C*t\ TT Artnfl 1 t* -r s**mm* ~_ » .Rtistung zu Hilfe kommt, mit der Beischrift M\
Fontfeius) tr(ibunusj mil(itum) (Mommsen
Miinzw. 638 nr. 284. Babelon Monnaies de la
rep. rom. I 509). Das dargestellte Ereignis ist

sonst nicht bekannt, konnte aber ohne die Bei-
schrift sehr wohl auf die Taten des M. Fonteius
Nr. 12 in Gallien bezogen werden (vgl. z. B.
Cic. Font. 46 : Narbonensis colonia per hunc . .

obsidione kostium liberata); vielleicht war der
Knegstnbun M

.
wie der Legat C. Nr. 7 ein 40 fuisse exereitus praeterea On. Pompei

frg. I 29. II 2271, der die J. 677 = 77 bis

679 == 75 annimmt, in jener spateren Ansetz-
ung ziemlich einig (vgl. besonders Schneider
10—21. Bienkowski Wiener Studien XIII
223f. Lebegue Pastes de la Narbonnaise [Tou-
louse 1893] 17). Die wichtigste Quelle ist

Cic. 16: Cum Oalliae Fonteius praeesset, scitis,

indices , maximos populi Romani exercitics in
duabus Hispaniis darissimosqw imperatores

Verwandter des Propraetors und unter ihm in
Oallien tatig, somit an seinen Verdiensten be-
teiligt. Doch scheint Cic. Font. 41 auch auf
uns unbekannte Ruhmestaten alterer Fonteii
anzuspielen.

11) M. Fonteius, Praetor 558 = 166 (Liv.
XLV 44, 2).

12) M. Fonteius. Die einzige Quelle ffir sein
Leben bieten die Reste der Rede Ciceros pro M.

maximus atque ornatissimus hiemavit in Gallia
M. Fonteio imperante. Die Statthalterschaft des
F. fallt demnach zusammen mit dem Verweilen
des Metellus Pius und des Pompeius in Spanien;
daB nur die Winterquartiere des Pompeius, nicht
auch die des Metellus in Gallien mit ihr zu-

sammcnfallen, fiihrt auf die Jahre seit 679 = 75.
Dazu stimmt die Angabe bei Cic. 13, daB
F. nicht nur die in Spanien kampfenden Heere

t onteio
,

hier nach der Ausgabe von C, F. W. 50 mit Getreidelieferungen unterstiitzt habe, sondern
Muller II 2. 17—35 zitifirt- (\\e phrl TT a grA >n»-;tf « TT1 lfc+m„„™ „„„„„i.„i.„„ v-v jMuller II 2, 17-35 zitiert; die ebd. II 3,

CXXVIUf. abgedruckten Fragmenta Cusana sind
nicht dieser Rede, sondern der fur L. Flaccus zu-
zuweisen, vgl. F. Scholl Rh. Mus. LI 392—395.
F. war der Sohn des 663 — 91 in Asculum er-

mordeten Legaten Nr. 2 (Cic. 41, vgl. 48). Seine
Amterlaufbahn begann er als Triumvir und wurde
darauf Quaestor. Cic. 5 sagt, daB ein jedes dieser
beiden Amter in peeunia maxuma tractanda

auch berittene Hilfstruppen ausgehoben habe ad
ea belia, quae turn, in toto orbe terrarum a
populo Romano gerebantur; diese Schilderung
pafit erst auf die Zeit seit Beginn des dritten
Mithridatischen Krieges 680 = 74. Auch die

lange Amtsdauer des F. ist ahnKcb wie die des
Verres in diesen Jahren, in denen auch der
Sklavenkrieg zum Ausbruch kam, am besten ver-

standlich; dagegen ist ohne jede Beweiskraft der
TTm^An J /-\^.£i OaU LT^J. TTT J ^* ^^_ ^. _-__^

... j . , ^„r^v .-, «^ B«,,«*w nuanuuvu, UOgCgGU tot, ULUJC JtJUC XJCWClSJtTaill UCt
proeurandaque versattis und in Rom vor aller 60 Umstand , daii Sail hist. Ill 46 Maur. beim
Ausen gefuhrt wordpn spi* man wirrl TT Axhar T fi«1 — 7Q vnn „«i.v -•/-*-„- -*~* j^jv... :«Augen gefuhrt worden sei; man wird F. daher
eher mit Mommsen (Munzw. 573 nr. 331 Anm.)
und Schneider (3—5) fur einen Triumvir mone-
talis, als mit Drum an n (G. R. V 329) fur einen
Triumvir coloniae deducendae halten. Die
Quaestura urbana fuhrte er nach Cic. 1 nach
Erlafi der Lex Valeria de aere alieno vom
J. 668 = 86, doch noch nicht in demselben

J. 68 1 = 73 von solita vffiwis magistratibu* in

Gallien spreche, wahrend Cicero die Verwaltung
des F. so sehr lobe; sie hat ja gerade zu der
Anklage des F. AnlaB gegeben, so dafi auch
jene Wendung ganz am Platze ist Was Cicero
auBer dem bereits Berflhrten in der Bede fur F.
von seiner Statthalterschaft berichtet, ist haupt-
sachlich die Unterwerrong einiger keltischer
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Stamme (12. 13. 14. 26. 49, vgl. fiber die mili- stellangen auf seinen Munzen s. o. Bd. V S. 409f.

tarische Ttichtigkeit des F. auch 41—43. 48f.). und M'. Fonteius Nr. 10).

Nicht lange nach der Ruckkehr aus der Provinz 14) Ti. Fonteius spielt eine Rolle in dem
wurde F. wegen Erpressungen angeklagt. Der spanischen Kriege von 542 =212 oder 543 =
Prozefi wurde vor einem Gerichtshofe verhandelt, 211, in welchem die Briider Cn. und P. Scipio

der auf Grund der Les Aurelia iudiciaria vom ihr Ende fanden; doch lassen die unzuverlassigen

J. 684 = 70 gebildet war (Cic. 36); Cicero uberr und abweichenden Berichte daruber seine Rolle

uahm die Verteidigung des Angeklagten und setzte nicht deutlich erkennen. Nach Livius war er

in der Einleitung seiner Rede (frg. I aus Iul. Legat des P. Scipio und wurde von diesem beim
Yict. p. 400, 13 Halm) auseinander, wie ver- 10 Zuge gegen Indibilis mit geringer Macht als Lager-

Bchieden dieser Fall von dem des Verres sei, wo befehlshaber zuriickgelassen (XXV 34, 8); nach-

er einen andern Statthalter wegen desselben dem auch Cn. Scipio gefallen war, fanden die

Verbrechens angeklagt hatte; dies fiihrt darauf, Trummer seines Heeres im Lager des F. eine

den Prozefi ins J. 685 = 69 zu setzen. Der Zuflucht (36, 12) ; dennoch mufite sich dieser nach

-eigentliche Anklager war der vornehme Gallier der Vereinigung aller tjberlebenden dem amtlosen

Tndutiomarus; ihn vertrat vor Gericht M. Plae- Ritter L. Marcius unterordnen (37, 4flF.), erscheint

torius, neben dem als Subscriptor M. Fabius stand. aber beim Eintreften eines neuen Feldherrn neben

Soweit die Verteidigungsrede Ciceros auf den Marcius als der Fiihrer des Heeres in der Zwi-

materiellen Inhalt der Anklage eingeht, legt sie schenzeit (XXVI 17, 3). Ganz abweichend be-

dar, daB die Verwaltung des F. allerdings die 20 richtet Frontin. strat. I 5, 12 — IV 5, 8, daB
gallischen Untertanen vielfach hart getroffen, aber C. Fonteius Crassus in Spanien von Hasdrubal

den Vorteil der Regierang, der rOmischen Burger, eingeschlossen worden sei und sich glucklich durch-

•die in Gallien Geschafte batten, und der alten geschlagen habe (vgl. Nr. 27). [Munzer.]

Bundesgenossen Roms, d. h. der fremden Nieder- 15) Fonteius Agrippa, Senator zur Zeit des

lassungen in diesen Gegenden, stets wahrgenommen Eaisers Tiberius; er wird von Tac. ann. II 30

habe. Die erhaltenen Teile der Rede bilden den unter den Anklagern des Drusus Libo erwahnt;

SchluB der Ausfiihrungen der Verteidigung bei ferner berichtet Tac. a. a. 0. 86, daB er nach
der zweiten Verhandlung (vgl. Cic. 37. 40); weil dem Tode der Vestalin Occia, freilich ohne Er-

ailes Vorangegangene fehlt, ist die Beurteilung folg, seine Tochter als Vestalin anbot. Von seiner

des Erhaltenen bei Holm Gesch. Siciliens III30Frau hatte er sich scheiden lassen. Tac. a. a. O.

437 nicht ganz gerecht. Der Ausgang des Pro- C. Fonteius Agrippa Nr. 16 durfte sein Sohn sein

zesses ist unbekannt; aus einer Bemerkung (vgl. Nipperdey zu Tac. ann. II 30).

Ciceros (ad Att. 16, 1), daB ein M. Fonteius, 16) C. Fonteius Agrippa. Aus Frontin de aq,

dessen Name hier nicht einmal sicher iiberliefert 102 (Mario Luccio Telesino et Suetonio Pau-
ist, ein Haus in Neapel im J. 686 = 68 gekauft lino oos. Fonteius Agrippa, Silio et Galerio

habe, mit Schneider 33f. zu schlieBen, daB Trachalo cos. Albius Orispus) ergibt sich, daB

F. verurteilt worden sei und in Neapel gleich ein Fonteius Agrippa vom J. 66—68 n. Chr. Cu-
-anderen ein Asyl gefunden habe, scheint unzu- rator aquarum war. Da bald nach dieser cura
lassig. Ebensowenig ist die Vermutung der die Bekleidung einer Statthalterschaft in Africa

Herausgeber zweier ephesischer Inschriften zu 40 oder Asia ublich war, ist dieser Fonteius Agrippa
billigen, von denen die eine einen .... or <Pov- zweifellos identisch mit dem von Tac. hist. Ill 46
irjt[ov .... tov] ^svd'egov top Mclqkov 'Ajixo- erwahnten, der, nachdem er im J. 68 pro consule

fljtjtov tov tafiiov und die andere dessen Tochter, in Asien gewesen war (pro consule earn pro-

die Gattin dieses Quaestors M. Appuleius Sex. f. vineiam [scil. Asiam] annuo imperio tenuerat),

<vielleicht des Consuls von 734 = 20, o. Bd. II im J. 69 die Statthalterschaft von Moesien er-

is. 258 Nr. 14) ehrt , daB der hier genannte F. hielt. Im folgenden Jahre fiel er im Kampf gegen
Ciceros Klient sei , der sich mit seinem Raube die Sarmaten. Joseph, bell. Iud. VII 91 und lord,

nach Ephesos zuruckgezogen haben konnte (Ancient Get. 13,76. Die Statthalterschaft in Asien wird

greek inscr. of the Brit. Mus. Ill 547); jeden- auch bezeugt durch die ephesische Inschrift CIL
falls war F. zur Zeit seines Prozesses noch un- 50 III 6083.

verheiratet und kinderlos, da Cicero nur seine Da die Cura aquarum nur gewesene Consuln

Mutter und Schwester als Furbitterinnen auf- erhielten, muB er unter Nero Consul gewesen sein

treten lafit (46ff.). Vgl. Drumann G. R. V und ist dann wohl identisch mit dem Cos. suff.

329—335. A. R. Schneider Quaestionum in des J. 58 C. Fonteius in der pompeianischen

Ciceronis pro Font, orationem capita IV, Diss. Quittungstafel CILIV Suppl. 1, 147 (vgl. Momm-
Leipz. 1876 (I. Vorleben des F., II. Seine gal- sen Herm. XII 127). [Kappelmacher.]

lische Statthalterschaft, III. Sein ProzeB, IV. 17) P. Fonteius Balbus, Praetor 586 = 168,

Ciceros Rede). erhielt Spanien und zwar beide spanischen Pro-

13) P. Fonteius nahm im J. 695 ~ 59 den vinzen zur Verwaltung (Liv. XLIV 17, 5. 10).

P. Clodius, der zur Piebs tibertreten wollte, um 60 [Mttnzer.]

das Tribunat zu erlangen, durch Adrogation an 18) Fonteius Capito (meist nur Capito ge-

Kindesstatt an, obgleich er selbst damals erst nannt, sein Name ausgelassen CIL VI 6637). Er
•etwa zwanzig Jahre alt und somit junger als Clo- war Cos. ord. des J. 67 mit L. Iulius R-ufus

dius war (Cic. de domo 34ff. ; vgl. 77. 116 ; har. (CIL X 5405. Ann. d. Inst. 1870, 180 nr. 140.

iesp. 57, ohne Namen Suet. Tib. % s. o. Bd. TV 184 nr. 191). Im Jahre darauf Statthalter in

8. 83). Wahrscheinlich derselbe ist P. Fonteius Germanien, Tac. hist. I 52. 58; ala Statthalter

P. f. Capito Illvir fmonetalis) um 700 = 54 hat er im J. 68 den aiifrthreruchen lulins (Clau-

(Mommsen Munzw. 638 nr. 284, fiber die Dor- dins) Paulas toten lassen (Tac. a. a. O. TV 13),
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ferner sich durch schnratzige Gewinnsucht bei der

Verteilung der Chargen bemerkbar gemacht, ohne

iedoch die Sympathien der Soldaten einzubufien

(Tac. a. a. 0. I 52. 58). Er wurde nach Tacitus

als das unschuldige Opfer der Umtriebe des Flot-

tenkommandanten Inlins Burdo (Tac. a. a, 0. 1 58 u.

37), des Cornelius Aquinus und des Fabius Valens

(Tac. a. a. 0. I 7.. Ill 62) durch den Centurio

Crispinus getfitet.
' Doch nach Suet. Galba 11

uiid Plut. Galba 15 hat ihn Galba fur einen ge- 10

fahrlichen Gegner gehalten, und wenn Dio L£IV
2, eine Stelle, die des F. Geringschatzung fur

Galba bezeugt, sich wirklich auf ihn bezieht,

mit Recht. Da er als Rebell seinen Tod gefunden

hat, fehlt sein Name in den offenbar bald nach

seinem Tode eingegrabenen Amtslisten CIL VI

8639 = 6637 (vgl. Mommsen z. St.). Mit Riick-

sicht auf die Beobachtung von Borghesi Oeuvres

Y 75 ist er wohl der Iuven. XIII 17 genannte

F. (vgl. Friedlander z. St.); uber sein Vcr-

wandtschaftsverhaltnis zu den ubrigen Fonteii Capi-

tones vgl. die Stammtafel zu Nr. 21. Literatur:

Prosop. imp. Rom. II 86 nr. 310.

[Kappelmacher.]

19) C. Fonteius Capito wird noch Cfters als

Flottenpraefect des M. Antonius auf Grund von

angeblichenMunzaufschriften angefuhrt, doch stellt

Bahrfeldt Wiener Numism. ZtschT. XXXVII
25f. die Existenz dieser Miinzen ganz in Abrede.

20) C. Fonteius Capito schlug 715/6 = 39/8

Miinzen mit dem Bilde des M. Antonius und

der Octavia und der Umschrift C. Fonteius Ca-

pito pro pr(aetore). scheint also damals eine der

orientalischen Provinzen des Antonius verwaltet

zu haben (Babelon Mommies de la rep. rom. I

182. 5101). Als Bevollmachtigter seines Herrn

weilte er im Herbst 717 — 37 in Italien bei Oc-

tavian und machte von Tarracina aus in Gesell-

schaft von dessen Vertretern die Reise zu der

diplomatischen Konferenz in Tarent {Capito
_

Fonteius, ad unguem factus homo, Antoni nan

ut magis alter amicus Hor. sat I 5, 32, vgl.

38). Die BehauptuDg des Porphyr. z. d. St. (vgl.

auch Aero und Schol. Cruq.), daB Liv. CXXVII
den F. bei dieser Gelegenheit nicht erwahnt habe,

erkliirt sich dadurch, dafi Porphyrio falschlich an

die Konferenz in Brundisium von 714 = 40 ge-

dacht und daram eine unrichtige Stelle bei Li-

vius nachgeschlagen hat. Unmittelbar nach seiner

Riickkehr zu Antonius erhielt F. von diesem einen

andern sehr vertraulichen Auftrag, namlich die

Kleopatra aus Agypten nach Syrien zu geleiten,

wo dasPaar den folgenden Winter 717/8 =^37/6

gemeinsam verleben wollte (Plut. Ant. 36, 1:

Kamnova Qovrrjiov). 721 - 33 war F. Consul

sufifectus (Fasti Venus. CIL I 2 p. 66: C. Fon-

teius). Sein Sohn ist wahrscheinlich Nr. 21.

[Miinzer.]

21) C. Fonteius Capito. Er war Consul ordi-

narius im J. 765 = 12 n. Chr. mit Germanicus,

Fasti Cap., CIL 12 p. 29; uber sein
^
Consulat

sagt Dio LVI 26 M ye 6 avvaQX(ov aviov ^(scil.

Gennanici) rdiog Kasihcov xal itdw xrp> aUojs

rjQi&ftetzo. Im J. 23/24 bekleidete er die Statt-

halterschaft in Asien (Waddington nr. 72). Im
J. 25 wurde er angeklagt, doch freigesprochen,

Tac. ann. IV 36 Fonteius Capito, qui proconsul

Asiam curaverat, absolvitur comperto fieta in

tfonteiua <rce

eum crimina per Vibium Serenum. Er ist l^fel

ein Sohn des C. Fonteius Capito Nr. 20, so d*&

sich fur die consularischen Fonteii Capitones rol-

gende Stainmtafel ergibt:

20. C. Fonteius Capito cos. 721 = 33.

l

21. C. Fonteius Capito cos. 12 n. Chr.

22. C. Fonteius Capito

cos, 59.

18. Fonteius Capito
cons. 67.

Literatur: Prosop. imp. Rom. II 86 nr. 311.

22) C. Fonteius Capito (vollstandiger Name
Act. Arv. CIL X 1504. V 5607, nur C. Fon-

teius Tac. ann. XIV 1, Fonteius Plin. n. h. II

180, sonst nur Capito). Er ist wohl ein Sohn

des Consuls vom J. 12 n. Chr. und ein Bruder

des Consuls vom J. 67. Er war Cos. ord. im

J. 59 mit C. Vipstanius Apronianus (Acta Ary.

zum J. 59 C. Vipstanio Aproniano C. Fonteio

20 Capiiom cos.). Da die Consulliste des J. 67 den

Namen des Consuls Capito auslaBt, so war nicht

unser Fonteius Capito, sondern eben sein Bruder

der von Tacitus in den Historien erwahnte Statt-

halter Germaniens im J. 68 (vgl. Nr. 18; anders

urteilt L i eb e n a m). Ein Freigelassener wird er-

wahnt CIL VI 18529. Literatur: Prosop. imp.

Rom. II 86 nr. 312. [Kappelmacher.]

23) M. Fonteius Capito auf einem Grabstein,

CIL VI 18515.

30 24) P. Fonteius Capito, Praetor 585 = 169,

verwaltete die Provinz Sardinien (Liv. XLIII 11, 7„

15, 3); da seine beiden nachsten Nachfolger C.

Papirius Carbo und A. Manlius Torquatus ver-

hindert waren, in die Provinz abzugehen, ist es

mOglich, dafi er als ihr Stellvertreter bis 587

= 167 auf der Insel blieb (vgl. Klein Verwal-

tungsbeamte 229f.).

25) P. Fonteius Capito, Miinzmeister um 700

= 54, s. P. Fonteius Nr. 13.

40 26) T. Fonteius Capito, Praetor 576 = 178

(Liv. XL 59, 5), erhielt das jenseitige Spanien

als Provinz und behielt dieses Kommando wah-

rend der beiden folgenden Jahre (Liv. XLI 15, 11).

27) C. Fonteius Crassus bei Frontin. strat.

I 5, 12 = IV 5, 8, vgl. Ti. Fonteius Nr. 14.

Die Abweichungen der Berichte uber Ti. Fon-

teius bei Livius und C. Fonteius Crassus bei

Frontin sind zu grofi, als dafi durch Anderung

des Namens bei dem Letzteren zu helfen ware.

50 [Munzer.J

28) D. Fonteius Frontinianus L. Stertinius

Rufinus (der vollstandige Name CIL VIII 2579 d, e.

2738. 4599 ; sonst nur D. Fonteius Frontinianus)

wird auf vielen Inschriffcen von Denkmalern und

Bauten genannt, die er als Legat von Numidien

und Kommandant der Legio III Augusta errichtete

oder dedizierte (in der Zivilstadt Lambaesis CIL

VIII 2579 d. e [Tempel des Aesculap und der

Salus]. 2694; im Lager von Lambaesis VIII 18065

60 [Statue des Kaisers Marcus, von den Centurionen

der Legio III Aug. gestiftet] ; in Verecunda VIII

4203. 4204. 4205, vgl. 18495. 18509. 18510.

18511 [Triumphbogen des Marcus und Verus];

Diana veteranorum 4582. 4589, vgl. 4590. Gsell

Rech. arch, en Algerie 1893, 189 nr. 195; Tha-

mugadi VIII 2353; Cirta VHI 7046; Milev VIII.

8208; Cuicul VHI 20144). Den datierten In-

schriften zufolge war F. in den J. 160 bis 162, dem-

au. jj uiiuDij

nacIiwate«ndde8Begiertmg8wechsel8,imAmte(160

rChr:Vin 4203. 4%04. 18509. 20144; 161 n. Chr.:

VHI 8208; 162: VHI 4589. 18065); ffir daa

i 163/164 ist bereits ein anderer Legat (C. Mae-

sins Picatianus) bezeugt (vgl. Pallu de Lessert

Fatted prov. Afc 3751; CIL VTA 17865
;

gehflrt

weffen des Titels Armeniacus in das J. 163, vgl.

Stein o Bd. IH S. 1843; es ist also [tnb. pot,

m und wohl uicht, wie ^1H ^«»rt «™^u
, ^ *^^d^^^Mer-

372 annimmt, der Name des F. ^dern ^ r des 10 der lab. ^^^ ^
Picatianus zu erganzen . Im J. 162 wurde i.

fum Consul designiert (VIII 4589. 18065. 18510.

18511. Gsell Rech. arch. 1893 nr. 195) ;
als cos.

des. stiftete er Bildsaulen des Iuppiter Valens

und des Silvanus Pegasianus (vgl. Toutam Les

cultes patens I 262) in das Heiligtum des Aes-

culap und der Salus in Lambaesis, das er wohl

selbst im Auftrage der Kaiser Marcus und^
Verus

errichtet hatte (VIII 2579 d. e, vgl. p 303) ;
Am

tiber die Tinter Gaulita zu vergleichen ist. Die.

StraBe stieg in ahnlicher Route wle die moderne

PoststraBe aus dem Gebirgskessel vonCaspiae (bei

dem heutigen Akhalkalaki) nach "Westen zum

Oberlauf der Kura hiniiber, den sie jedenfalls bei

Azkhur (armenisch A6gor), dem Askura der Ptole-

maios-Karte erreichte. Die. Bntfernung von hjer

bis Ckospio = Caspiae betragt 55 Werst, das

entspricht sehr genau den 45 rOmischen Meilen

der Tab. Peut. zwischen Caspiae und ad Mer-

curium. Dieser Marktort wird also mit Askura

identisch sein. Das Kuratal begrenzen hier nord-

warts gegen das Schwarze Meer sehr schwienge

Gebirgsrucken ; trotzdem fuhrt heute eine rus-

sische PoststraBe direkt ins Rionital (Phasis) hin-

tiber. Die antike StraBe folgte indessen der Kura

abwarts, wie sich ganz sicher aus den vom Geogr.

Rav. zwischen Fons Felix und Sebastopohs ge-

nannten Zwischemtationen Surtum (besser Su-

assSS^aS-SaSawiKffl
von Lambaesis Statuen gesetzt (VIII 2738 2739).

Er bekleidete den Suffectconsulat wahrend seiner

Statthalterschaft (dies geht aus den Inschntten

VIII 2740 und 4599 hervor, in denec er die litel

eines Consuls und eines propraetorischen Legaten

ohne nahere Provinzbezeichnung fflhrt; anders

Pallu de Lessert 374), demnach wohl noch^im

Laufe des J. 162 (vgl. Pallu de Lessert o7Sf.).

Als Consular wird er auf einem Denkmal seiner

Seiten des niedrigen, heute von der Eaukasischen

Eisenbahn (Tiflis-Batum) uberschrittenen Passes,

Surium am ostlichen Aufstieg heifit noch heute

Surami. Dieser wichtigste Pa6 der Kaukasus-

lander war also auch die tbergangstelle
^

der

antiken Hauptetrafie. In der Nahe von Surium

hart an der Kura muG jedenfalls die Station ad

fontem felicem gelegen haben; vielleicht war es

die Ubergangstelle der StraBe iiber den Fhifi und
n • .i.„„i ,7 «^.„^™ -eoiifiym offtlpsftTi wftrden.

prau bezeichnet,
(VIII «32 Vereranaa). in ae 3

Entfernw Ton s5 Meibn bis zur Stat.on

numidischen Ortschaften Diana veteranorum und

Verecunda, denen er Stadtrecht verschaffte, wurde

er zum Patron gewahlt (VIII 4232 Verecunda [vgl

Pallu de Lessert 372, 6]. 4589. 4599. Gsell

a. a. O. Diana).

Die Namen L. Stertinius Rufinus lassen aut

Verwandtschaft des F. mit den Stertinii Run*

^Proson imp Rom. HI 273 nr. 664f.) schlieBen.

F^rSiXB Numisia P. f. Celerina (VIII 2739.

2740 4232). Fonteia Frontina (Nr. 33) und Fonteia 40

Celerina (Nr. 32) sind vielleicht die Tochter des F.

und der Numisia Celerina gewesen. [Groag.J

29) Fonteius Magnus, Sprecher der bithym-

schen Gesandtschaft, der eine Klage der Provinz

fregen ihren Proconsul Varenus Rufus im Senate

vorbringt, um 107 n. Chr. Plmius, der semen

Freund Rufus erfolgreich verteidigt, bezeichnet

die Rede des F. als leeren Wortschwall, Pirn. ep.

V 20, 4. VII 6, 2. 6. 10, 1.
_ [

S^-J

mUD YieilUtsui uui puiw&tii. /""^"» o •-

Die Entfernung von 35 Meilen bis zur Station

ad Mercurium stimmt vortrefflich, wenn dieses

= Azkhur ist. Dagegen ist die Zahl zwischen

ad Fontem felicem und Sebastopolis mit 60 Meilen

von der Tab. Peut. viel zu klein angegeben;

wahrscheinlich sind die Zahlen der Zwischen-

stationen ausgefallen.
,

[Kiessling.]

Fontes amari s. ntxqal lifivai.

Pontes Mattiaci s. Aqua, Aquae Nr. 55.

CTor wurde CIL VIII 11451 (Senatus-

consultum Beguense) der Name eines Zeugen ge-

lesen; die richtige Lesung ist {C Rermmvs C. f.

PaUatina) Caecilianus (MerlinCompt .
rend. Acad,

d. inscr. et belles-lettres 1906, 448ff.). [GjoagO

Forantes verzeichnet Geogr. Rav. IV 27 V- 2™'

12 unter den civitates in Burgundia. Der Name

ist augenscheinlich verderbt; die Herausgeber ver-

muten, dafi er aus zwei Stationen {Foro Juki

und Anteis? Tab. Peut.) entstanden sei. Vgl.

20, 4. VH 6 2. 6 10 1.

rTm,650De SiaX T*ie de pU eTcTl -r&
30) T«Mom ftM.^amM CIL

,
n 3776 SODesja.d^s

fbei Valencia). HsL iiberUeferte Inschnlt.
1 [Groag.]

311 Fonteia.TochtervonNr. 2undSchwester von

Nr 12, Vestaliu (Cic. Font. 46-49). [MJinzer.]

32) Fonteia Celerina, c(larisstma) ffernma),

Gattin eines unbekannten Senators (CIL IX 1581

Benevent), vielleicht Tochter des Fonteius Fron-

tinianus und der Numisia Celerina (vgl. Nr. 28).

33) Fonteia Frontina, Mutter des [MaesiusJ

tion Anteis).
im.]

Forat (so nur eine Hs., die ubrigen Fora, Phn.

n h. VI 145), Stadt in Charakene, 12 Millien

unterhalb Charax Pasinu am Pasitigris, d. h am

Unterlauf des Tigris, wohl identisch mit *ftra»

S MaiSan der Syrer, QOPA&OY (gen.),CIG 4489.

Le Bas-Waddington 2589. W^to*]
Toratianensis (civitas) in Afrika, Pro™z

Byzacena, von der ein Bischof Bomfatius bei Victor

ttL - \t^a tt mi o-pnannt wird: anscnei-33) Fonteia Frontina, Mutter des [Maesim] Byzacena, von ««fj™^?™^"^ 7 anschei-

Frontinae consulartum faus bezeichnet wird

(CIL X 7346 Thermae Himeraeae, vgl. Maesius).

Vielleicht die Tochter des-D. Fonteius Fronti-

nianus (Nr. 28). o [Gfoag-J

ad Tontftm felicem ist eine Station der

Tab. Peut. und des Geogr. Rav. p. 74, 4^an der

von SebastopoUs (an der Mtadung des Phasia-

Eioni gelegen) naeh Artaxata^ iubiaiiden StraBe,

Panly-Wlsaowa VI

Vit. pers. vana. n iui Bc««>"« «— » .
(

,

nend derselbe als Bonifatius ForttanmMUt tooer

Formhensis) in der Not. episc. Byzac^nr
J56,

in Halms Victor Vitensis p. 67, wo aber anch

(nr. 71) ein Bonifatius ^ontontan^J^f
frotoniartensis) erscheint S. auch Fo«nti»-

Zur Gesclu latein. Eigennwnen 553), rttouscher
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Gott, von Varro in dem Buche de dis certis (antiqu. wiegende (fiinf von acht Exemplaren) :
Mon t e -

rer div XIV) unter den numina ianitores auf- lius Italie Taf. 13, 192 (Marzabotto). Not. d.

geftthrt, qui fortius praeest (August, c. d. IV 8. scav. 1883 Taf. 17, 15 (Este, vorrfimisch). Fjirt-

VI 7. Tertull. de idol. 15 ; ad nat. II 15 [= Cypr. wangler Bronzen von Olympia 183 Taf. 65

quod idola di non sint. 41; scorp. 10; de cor. nr. 1143 (vorrOmisch). Lindenschmit Altert.

X3) [Wissowa.] uns. heidn. Vorzeit IV 9, 3—5. FrOhner Coll.

Forceps, Zange, nach Serv. Aen. VIII 453 Gre"au nr. 520. Pollak Samral. Kopf X 79;

(aueh XII 404 ist wohl forvum zu lesen) und es ist verstandlich, daft man dem Schmuckgegen-

Isid. or. XIX 7, 3 fur forviceps (nam forvum stand die Form eines Gerates des Goldschmiedes

est ealidum, wide et fervidum Isid.), nach Fest. 10 gab. Cber den Unterschied zwischen ndyovgog

Nod. 53l7 wo L. Miiller form fur formo ver bei Bliimner Technol. II 103 e) tragi Hephai-

mutet). Erstere Erklarung ist wahrscheinlicher stos eine wunderlich gestaltete Zange, deren Anne

Das Wort entspricht dem griechischen jivQayga sicb, man weifi nicbt ob ober- oder unterhalb

und bezeicbnet ursprtinglicli die Schmiedezange, des Drehbolzens, noch einmal kreuzen, so dafi man,

wird aber fur Zangen jeder Art gebraucht, wie um das Maul zu scbliefien und etwas festzuhalten,

griechiscb &eS^aaTS ig (Aristot. mech. 21, 854 a 24). die Griffarme auseinander halten, also beide Hande

F., jivgdyga , wird oft erwahnt als Gerat der 20 brauchen miifite. Eine solche Konstruktion ist

Scbmiede und ihres Gotte's, des Hephaistos. Horn. sinnwidrig und unglaublich, unsinnig auch die

II. XVIII 477 ; Od. Ill 434. Anth. Pal. VI 117. Zeichnung, indem die Griffarme zusammengefafit

Luc. dial. deor. 5, 4. 7, 2. 4; dial. mer. 6, 1. und doch das Maul geschlossen ist. Wabrschein-

Verg. Georg. IV 175. Ovid. met. XII 277. Iuv. lich ist hier eine karkinosartige Zange durch

10, 131. Haufig ist sie auch in bildlichen Dar- MiBverstandnis des Vasenmalers falscb wieder-

stellungen des Schmiedebandwerks und als Attri- gegeben.

but der Schmiede und des Hephaistos ; zahlreich Es scheint, dafi von der z. B. zum Auszienen

sind auch die erhaltenen F. in den Museen. Ab- von Nageln gebrauchten Zange, mit zwei hori-

bildungen Mon. d. Inst. I 12. Ill 30 ; ferner das zontalen Schneiden statt des Maules, sich kein

von O. Jahn Sachs. Ber. 1861 Taf. VII. Vm 30 Exemplar aus dem Altertum findet, was bei der

Zusammengestellte. Schreiber Bilderatlas LXIX grofien Zahl anderer Zangen schwerlich zufalhg

7. Blumner Technol. II 193. Daremberg- sein kann; diese Form war wohl den Alten un-

Saglio Diet, des ant. II 1240 Fig. 3161—3164. bekannt.

An den beiden letzteren Stellen sind die ver- Eine andere Art F. ist die Feuerzange. Wir

schiedenen Formcngut ersichtlich. Die griechisch- kennen sie durch Funde in etruskischen Grabern,

rOmische Schmiedezange ist durchaus Charnier- wo sie mit Feuerscbaufeln auf Kohlenbecken und

zange w&hrend auf agyptischen Monumenten (Diet. Feuerbflcken liegend gefunden werden. Die hau-

des ant. I 812 Fig. 997 und das dort Zitierte) figste Form ist' eine Charnierzange, dem Karkinos

auch Federzangen vorkommen. ahnlich, aber mit kleinen Radern versehen, durch

Andere Namen fur Zangen der Metallarbeiter 40 die sie fiber die Kohlen und die Asche empor-

sind xaQxivog und ndyovgog, Zwar die Lexiko- gehoben wird. Micali Monumenti per servire

graphen identifizieren beides mit jivgdyga (Hes. usw. 113, 2; Mus. Greg. 14 (63) besonders cha-

Phot. Suid. s, Jivgdygt}), aber Anth. Pal. VI 117 rakteristischer Fund aus Vulci, mit Feuerschau-

werden xagxtvog und nvqdyqri als Gerate des feln auf Kohlenbecken ; das Maul der Zange hat

Scbmieds nebeneinander genannt. Kagxlvog und die Form von SchlangenkOpfen. De Witte_Cab.

sondern mit den gekrummten Armen, an deren 3165. Doch kommen auch groBe Federzangen

Spitze sie sitzen. Es werden also unter diesenSOvor. Monte lius Italie 179, 11 (Bronze, aus

Namen Zangen zu verstehen sein, die vom Cbar- Vetulonia, auf Feuerbock mit anderem Feuerge-

nier aus erst nach beiden Seiten halbkreisfOrroig rat). 241, 8 (Eisen, aus Orvieto).

auseinander und dann wieder zu dem durch zwei F. verschiedener Art brauchten auch die Chi-

parallel gestellte Plattchen gebildeten Maul zu- rurgen. Die rgixoXaffig, TQiyoXdptov, volsella diente

sammengeben. Solche F. sind mehrfach erhalten

;

zum Ausreifien von fiaaren, aber auch zu anderem

s. Blumner a. O. Der Gebrauch ist derselbe Gebrauch (Paul. Aegin. VI 24), eine andere Art.

wie der der nvgdyga : xagxivov xvoayghriv Anth. ftvdtov, oaQxoXafiig, myxon, sareolabon, zum Fest-

Pal. VI 92, 3. An eben dieser Stelle ist xag- halten der zu operierenden Fleischteile, das fjt-

xivog Gerat des Goldschmiedes ; vgl. auch Hesych. XovXxov (Paul. Aegin. VI 87) oder die dgdio&rJQa

deepaoTQig, oxevog nagaxXrjoiog xagxivco, $ XQ^V~ 60 (Serv. Aen. Viil 453) zum Entfernen der Ge-

rat of xqvooxoT. Dazu kommt, dafi auf einem schosse aus den Wunden ; vgl. Cels. VII 5. Verg.

die Amoren als Goldschmiede darstellenden pom- Aen. XII 404. Die chirurgischen F. , zahlreich

peianischen Wandgemalde (Man Pompeji in Leben erhalten, sind vorwiegend Federzangen (Pinzetten)

;

u. Kunst 326f. Herrmann Denkm. d. Malerei doch kommen auch Charnierzangen vor. Die

d. Altert. Taf. 24) diese mit eben solchen Zangen Zange zum Zahnausziehen (Sdovrdyga Aristot.

hantieren. ' Endlich ist an den von fruh an bis mech. 21, 814 a 17. Cels. VII 12. Plut.de tranq.

in die Kaiserzeit iiblichen Bronzefibulae in Form an. 7. Poll. II 96, dmtkarpaga Varro bei Non.

einer Zange eben diese Form die weitaus uber- 99, 20) war nach Lucil. 403 Mars an der Spitze
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gekrlimmt. Zahnzangen abgebildet auf Grab-

steinen christlicher Zahnarzte De Rossi Bull,

christ. II 1864, 36, danach bei Martigny Diet,

d. ant. chrdt. instruments. Eine besondere Zange,

gi£dyga, diente zum Entfernen der Wurzein.

Cels. VII 12. Weiteres fiber chirurgische Zangen
s. bei J. St. Milne Surgical instruments in greek

and roman times, Oxf. 1907, 90—100. 135—138,
wo altere Literatur zitiert ist.

form forpex (davoii ital. forbid) Cato de agri

cult. 10, 3. 11, 5, sicher von Scheren zu ver-

stehen, da diese, nicht aber Zangen, zum Be-
schneiden der Pflanzen, notwendig zur Einrich-

tung des Wein- und Olgutes gehOren. Suet. Aug.

75. Sidon. carm. 10, 184; epist. IV 13, 1: an

beiden Stellen ist nicht forcipibus sondern for-

picibus zu schreiben, wie an der ersten Stelle

in alien Hss. bis auf eine, an der zweiten in

Forfioes ist fiberliefert Vitruv. X 2, 2 als Be- 10 einer fiberliefert ist ; auch hier ist sicher von

zeichnung einer Vorrichtung zum Heben von

Steinen: zwei Haken, die am Flaschenzug be-

festigt, in zwei Locher des Steines eingreifen.

Da die Vorrichtung keine Ahnlichkeit mit einer

Schere, wohl aber mit einer Zange hat, aufier-

dem der griechische Name xagxtvog fiberliefert

ist (Poll. X 148 aus Inschriften: xaoxtvog U-
dovg $xoiV)> s0 W1T^ w°kl forcipes zu lesen sein.

Abbildung eines solchen F. in dem pompeiani-

schen Bilde des troianischen Mauerbaues Helbig 20 bier e.

Scheren, nicht von Zangen die Rede. Auch in

den Glossen ist forpex stets Schere, nicht Zange.

WaXlbtov Poll. VII 95 ; dvo /ndxatgai Clem. Alex.

Paed. Ill lip. 290. AmXfj ftdxaiga beruht nur auf

einer schlechten Variante zu Poll. II 32, wo pita

fiaxaiQq zu lesen. Dafi dies die Schere bezeichne,

sagen Poll. a. O. und X 140 und Phot. s. v.

wohl nur auf Grund einer falschen Erkliirung von

Aristoph. Ach. 849; s. Bd. Ill S. 3 Art. Bar-

Wandgem. 1266. Vgl. Piranesi Antich. di Roma
III 53, wo unrichtig der Name forfiees einer

anderen Hebevorrichtung (ital. ulivdla, vgl. ROm.
Mitt. XX 1905, 239) beigelegt ist. [Man.]

Fordicidia ($0QdtxdXta Lyd. de mens. IV 72

p. 124, 11 W.), Fest des altesten rflmischen Staats-

kalenders, alljahrlich am 15. April (CIL 12 p. 315)

der Tellus (Ovid. fast. IV 634; ArjMxqt Lyd. a.

£. O.) durch die Pontifices (Ovid. v. 630. Lyd.

Die antike Schere hat die noch jetzt fur Schaf-

scheren ubliche Form: die beiden Klingen sind

durch einen elastischen gebogenen Metallstreifen

verbunden, so dafi sie, durch den Druck der Hand
zusammengefiihrt, mit Nachlassen des Druckes
wieder auseinander schnellten und die Scheere

mit einer Hand gehandhabt werden konnte.

Scheren wie die jetzt gebrauchlichen , mit sich

kreuzenden und in der Mitte durch einen Stift

a. a. 0.) teils auf dem Capitol {in arcs Iovis 30 verbundenen Armen, waren nicht iiblich. Doch

Ovid. v. 635), teils in den Curien (Ovid. a. a. 0. findet sich dieser Mechanismus an einem Instru-

Varro de 1. 1. VI 15 quod eo die publice immo-
lantur boves praegnantes in euriis compluris)

durch ein Opfer von trachtigen Ktihen, fordae

boves, in jungerer Form kordae boves (daher

Bordicidia Paul. p. 102 [vgl. 83], Hordicalia

die tfberlieferung bei Varro de re rust. II 5, 6),

hegangen. Die ungeborenen Kalber wurden heraus-

geschnitten und durch die Virgo Vestalis maxima

ment des Mainzer Museums (Lindenschmit
Altert. uns. heidn. Vorz. Ill 3. 5. 7), das wohl

fur eine Metallschere zu halten ist — zwei kurze

und breite Klingen mit langen Griffarmen nach
Art einer Zange, so dafi groBe Kraft entwickelt

werden konnte — und an einer Schere des Saal-

burg-Museums (dort gefunden; Westd. Ztschr.

VIII 1889, 262 Tf. 14, 4), mit einer konvexen und

zu Asche verbrannt (Ovid. v. 639); diese Asche 40 einer konkaven Schneide, wie die jetzt Iiblichen

erscheint sechs Tage spater bei den Palilien unter

den von den Vestahnnen unter das Volk verteilten

Suhnmitteln (vittdi favilla Ovid. v. 733). Die

Angaben des Lydus a. a. 0. uber die Festfeier

sind durch Verwechslungen mit den Floralia und

den Robigalia entstellt (vgl. Th. Litt De Verrii

Flacci et Cornelii Labeonis fastorum libris [Bon-

nae 1904] 25, 2). [Wissowa.]

Forensis pagus, nach CIL X 407 zu Volcei

Klempner- und Gartnerscheren. Ein derartiges

Instrument wird zu verstehen sein unter dem
yaXtdtov , mit dem man nach Procop. bell. Goth.

Ill 1 Munzen beschnitt.

Einen anderen Mechanismus hat man zu er-

kennen geglaubt an einer tanagraischen Terra-

kottagruppe in Berlin: ein Barbier, der einem

Kunden das Haar schneidet, Blumner Arch.

Zeit. 1874, 141—143 Taf. 14. Es ist klar, dafi

in Lucanien gehOrig; vgl. unten Art. Forum 50 hier die beiden Klingen mit einer (der rechten)

Anni. [Weiss.]
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Forentani, Gemeinde in Latium , Plin. Ill 64.

Vielleicht steht mit ihr die im Kampf bei Heraklea

gegen Pyrrhus kampfende forentanea turma,

(lord. Rom. 154) in Zusammenhang. [Weiss.]

Forentum, befestigtes Stadtchen Apuliens sud-

lich von Venusia, im Samniterkrieg 317 v. Chr.

von den Romern erobert (Liv. IX 20. Diodor. XIX
65, 7). Unter den Gemeinden der zweiten Region

Hand direkt, nicht durch sich kreuzen de Arme.

einander genahert werden, wahrend die linke Hand
das abzuschneidende Haarbiischel halt. Aber ober-

halb der Klingen sieht man nicht, wie man mfifite,

in die BogenOffnung der sie verbindenden Feder,

sondern man sieht eine geschlossene , konvexe

Flache. Man hat daher (Bliimner a. 0.) hier

eine Schere erkennen wollen, die aus zwei Armen
bestande, von denen der kfirzere, nur Klinge, in

erscheinen die Forentani bei Plin. Ill 105. Sonst 60 der Mitte des langeren , mit einem Griff ver-

wird F. noch von Horat. carm. Ill 4, 16 (dazu

Acr. und Porph.) erwahnt; heute Forenza.

Vgl. CIL IX p. 43. Nissen Ital. Landesk. II

831. [Weiss.]

Foretani, nach Plin. IE 130 Gemeinde in

Venetien. [Weiss.]

Forfex, ytaXig, die Schere. Demin. forftvula

Plin. n. h. XXV 58. Apul. met. Ill 17. Neben-

sehenen, beweglich befestigt ware. Aber eine

solche Schere, ohne Feder, wurde nicht, wie es

offenbar der Fall ist, mit einer Hand gehand-

habt werden ; sie ist auch nicht glaublich gegen-

uber der durch zahlreiche Funde bezeugten kon-

stanten Form, deren Alter auch daraus hervor-

geht, dafi der ubertragene Gebrauch von xpalig

fur einen gewolbten Raum schon bei Sophokles
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{bei Poll. IX 49) una Platon (leg. XII ~^47 D)
vorkommt. Es wird also in jener Terrakotta erne

ungenaue Darstellung anzunehmen sein, indem
iiber der Flachenseite der Klingen nicht die Bogen-
Offiiung, sondern die leichter darstellbare Rticken-

seite der Feder gebildet istj fiber eine ahnliche

Willkur in Darstellung einer Zange s. Rom. Mitt.

XVI 1901, 116.

Grofie und kleine Scheren wurden gebraucht

zu denselben Zwecken wie noch jetzt. Selbst-

verstandlich zum Schneiden von Stoffen. Ferner

zum Schneiden der Haare und des Bartes (die

erwalmte Terrakotte. Ciris 213. Poll. X 140.

Anth. Pal. XI 368. Sidon. carm. 15, 184; epist.

IV 13, 1, s. o.); auch der Augenbrauen, Hesych.

s. xalUfiavtsg. Zum Scheren der Schafe : Gemme
Berlin 3258 Furtwangler, ein Schaf und daruber

eine Schere. Calpurn. eel. V 74. Bei Apul. met.

Ill 17 werden Schlauche aus Ziegenfellmit Scheren

enthaart. Zum Abschneiden der Mahnen der

Pferde, Verg. Catal. YITI 9. Zum Beschneiden

von Pflanzen, Hierokl. bei Stob. serin, p. 415

{rpahozol nvQQtv&ves). Cato de agri cult. 10, 3.

11, 5, s. o. Zum Ausschneiden der schlechten

Beeren aus den Trauben, Colum. XII 44, 4. Auf
einem pompeianischen Bilde, Kranzflechter dar-

stellend (H e lb i gWandgem. 800), wird der fertige

Kranz mit einer Schere abgeschnitten. Das Scheren

des Tuches (Luc. fug. 28) geschieht auf einem

Grabrelief in Sens (Julliot Muse"e de Sens IX 1.

Schreiber Bilderatl. LXXV 4) mit einer sehr

langen Schere; eine ahnlich lange eiserne (etwa

0, 90) hat das Museum in Neapel, wahrschein-

lich aus Pompeii. Chirurgischer Gebrauch von

F. Cels. VII 21.

Varro r. r. II 11, 10 bringt das Scheren der

Schafe statt der alten Sitte der volsura in Ver-

bindung mit der Nachricht, dafi erst 300 v, Chr,

Barbiere, tonsores, nach Italien gekommen seien,

ist also offenbar der Meinung, daB man vor 300

auch keine F. gehabt habe. Doch hat er dies

wohl willkiirlich und mit Unrecht aus jener Nach-

richt gefolgert, die nnr besagte, dafi vor 300 das

Haar- und Bartschneiden nicht gewerbsmafiig be-

trieben wurde. Die volsura der Schafe dauerte

noch zur Zeit Varros (a. 0.) stellenweise fort, be-

ruhte also nicht aufUnbekanntschaft mit der Schere,

Die gefundenen F. sind meist aus Eisen, selten

aus Bronze. Abbildungen; Lin dens ch mit Alt.

uns. heidn. Vorz. Ill 3, 5. Bull. Nap. II 1844

Taf. I 3. 4. Grivaud de la Vincelle Arts et

metiers Taf. 24, 8. 37, 5. 38, 6. Bull. hell. XV
1891, 236. Ztschr. f. Ethnol XXI 1889, 351.

Montelius Italie Taf. 65, 15, 112, 12.

Haufig finden sich F. in Grabern der nord-

lichen Lander aus spater Kaiserzeit, teils grofie,

wie zum Scheren der Schafe, teils kleinere, und
auch ganz kleine, die wohl eigens gemacht wur-

den, um als Grabbeigaben zu dienen. Archaeo-

logia XXXVI 1855* 277. Ztschr. f. Ethn. XXI
1889, 348. 350, 457. 458. XXII 1890, 354. XXV
1893j 99. Ctmgr. -d'archeol. prehist. Pesth 479.

Ifr der Takiik ist F. (oder forceps) eine ScWacht-
ordnung. in der das Zentrum zurficktritt, die

Flfigel ' sentSgtf vorwarts stehen
; _ sie fcam haupt*

sachlich zur Anwfendttng, um den Angriff eines

Ceils (cMncto)«tfittn6hm«i, 'Oato bei Feet. 344%
12 M, "JxaaBtoiY-tKl ' UV&i '-ittt beiden SteMea

forceps. Dagegen forfex Gell. X 9. Veget. IH
17. 18. 19. .'., [Man.]

Foricularium (bezW. foribuliarium) , eine*

nur m Verbindung mit armarium {veotigal\ s;

Art. Ansarium) in mehreren fast gleichlautenden?

Inschriften (CIL VI 1016 a-c. 31227, vgl. Ephem.
epigr. IV 786 a. 787) aus den Zeiten Marc Aurels

und des Severus Alexander erwahnte an mancipes-
verpachtete Ahgahe. Dafi diese Abgahe ein stadti-

10 scher Einfnhrzoll war, bezeugt der Fundort der
Inschriften, welche alle bei der, mit dem Lauffr

der spateren Aurelianischen Mauer fast zusammen-
fallenden Zollgrenze der Stadt Rom gefunden

worden sind (Lanciani Bull. com. 1892, 93f.

Htilsen zu CIL VI 31227), sowie die Inschrift

CIL VI 8594 : quidquid usuarium invehitur

ansarium non debet, Fraglich ist es , ob die-

beiden Namen zwei oder nur eine Steuer be-

zeichnen und wie diese Namen zu erklaren sind.

20 Trotz der Inschrift CIL VI 8594 glaube ich, daft

wir zwei Taxen vor uns haben. Die agyptischen

Zollquittungen (zuletzt zusammengestellt vonW e s -

sely Karanis und Soknopaiu Nesos 36ff., vglr

Pap. Lips. 81. 82) haben uns gelehrt, wie ver-

schiedenartig und kompliziert die Natur der ver-

schiedenen an den Gren^en erhohenen Taien war.

Der Unterschied der beiden Taxen laBt sich aber

kaum erraten. Dafi f. mit einer Urinsteuer (die

Vertreter dieser Ansicht sind von Rodbertus
30 Hildebrands Jahrbiicher V 31 1 Anm. angefuhrt

worden) nichts zu tun hat, ist klar. Vielleicht

trifft eher die Ansicht Furlanettos- (bei For-
cellini s. v.) mutatis mutandis das Richtiger

danach hatten wir in dem Namen die Bestim-

mung der Waren fur die Laden Roms (foricae^}

ausgesprochen, dasselbe also, was in dem Zusatze

promercalium nochmals besagt wird. Durch
wnsariam kOnnte die Natur der Waren ange-

deutet werden: waren es vielleicht die in Dolien r

40 welche far den Transport mit misae verschen

waren, importierten Viktualien, auch jetzt noch

das Hauptobjekt <3es dazio consumo und octroi?

Nichts damit zu tun hat das vectigal vena-

Ueium (CIL VI 396 vgl. 30753. Dessau 3671

vgl. 4672—3674), sowie die Efiwarensteuer, liber

welche uns Suet. Cal. 40 und Plin. n. h. XIX
56, vgl. Kubitschek ^sterr. Jahresh. 1900, 72ff.

berichten. Auch in den afrikanischen Amphoren-
Inschriften CIL XV 2, 7941—7943, vgl. 7976,

50ist das f sicherlich nicht erwahnt (s. Dress el

z. d. St., vgl, Rostow.zew Staatspacht 415, 181.

Hirschfeld Verwaltungsbeamte 2 92, 1 und
Cod. Theod. XIII 5, 12). Cber die Geschichte

der Steuer wissen wir sehr wenig. Klar ist es,.

dafi die Abgabe zu vielen Streitigkeiten AnlaG
gab, weswegen wohl die mancipes unter der Kon-
trolle der kaiserlichen Regienuie, woruber uns

die angefiihrten Inschriften und aie von Hfllsen
auf unsere Steuer hezogene Itisichrift CLL VI 77^

60 Zeugnis ablegen, wirkten. ; ' ^^Rostowzew.]

Forina s. Furrinae.
Formensis {eivitas) in Numidien, Bischofe

erwahnt hei Optatus Milev. -de schism. Donat. II

18. Coll. Carth. I 209 (Mi^ne Patr. Lat. XI 1349).

Not. episc. Num. bt. 108, in Halma Victor Vi-

teneis p. j67 ; anscneinend rab.es m derselhen

Ptovinz noch einen' zWeiten Bischftfifsttx de&Belben>

Nameiw^lToftti •. a. O.nr. 104. P>essati.] -

Tormiaey Stadt aer^Aurunker in: Latium am
Tyrrhenischen Meer (Ptolem. 111,1, 5. Flor:Jll,

lord. Rom. 143), 88 Millien von Rom an der Via

JLppia gelegen (Cic. ad Quint, fr. I 1 , 6. 17.

^Hor Sat. I 5, 37. Strab. V 233. Augustin. epist.

94 Itin. Ant. 108. 121 ; Hieros. 611. Tab. Peut.

^eogr. Rav. IV 32. 33. 34. V 2; Meilensteine

Ton F. mit den Meilenangaben bis 87, CIL X
6859_6863), keute Hola di Gaeta oder Formia.
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vor infer Niederwerfung durch Pompeius (Cic. de

imp. On; Pomp. 33), die Stadt . selbst von Sextus

PQmpems hejmgesucht (Flor. II 18t 2). Eine arge

Schadigung erlitt sie durch das unredliche Ge-

baten (Vemntreuung der Gemeindegelder) des Vi-

telliua vor seiner Erhebung 5ium Kaiser (Suet.

Vit. 7, 2), um 400 n. Chr. war sie ganzlich ver-

armt, so dafi die Ausbessenmg eines Bades erst von

oooy_uouo , UCUIJI, ^Vini vu. ^.-«™ ™« ^ _.„.-. dem Stande der Finanzen abhangig gemacht wurde

Im Rucken der Stadt erhehen sich Berge bis zulO (Symm. ep.IX136). Ouratores der Colonie nennen

betrachtlichen Hohen. Formiana saoca Liv. XXII

16, 4, vgl. XXXIX 44, 6. Die halbkreisfOrmige,

nach Siiden offene Bucht (Formianus sinus

Symm. epist, VII 18. VIII 23), im Westen flan-

kiert vom Kap Torre d'Orlando mit dem Grab-

mal des Munatius Plancus auf der Hohe ,
ist

jind war ein ausgezeichneter Ankerplatz. Mit

Rttcksicht darauf leitete etymologische Spielerei

F. von op/tog ab (Strabon a. O. tPoopiai

die Inschriften CLL VIII 8207. X 5058. 5654.

Infolge des angenehmen Seeklimas (Martial.

X 30. Symm. ep. V 69) war F. und Umgebung
ein Sommeraufenthalt der rOmischen vornehmen

Welt. Cicero und viele seines Kreises hatten dort

ihre Villen (de re publ. I 61 ; nat. deor. IH 86

;

ad Att. IV 2, 7. XV 13, 5; ad fam. VIII 17.

XVI 12, 5 usw.), Cicero selbst fand auf der Flucht

aus seinem Formianum den Tod (Seneca suas.

'Onuiat teyouevov xqozeqov dia to evogpov. Pest 20 VI 17. AureL Vict, de vir. ill. 81, 7). bym-

p. 83 M. Formiae oppidum appellator ex Oraeco

mlut Hormiae, quod eirca Id erebrae stationes

tutaeque erant, unde proficiscebantur navigaturi.

Plin. Ill 59. Serv. Aen. VTI 695 , vgl. o. Art.

Caietae portus). Cic. ad Att II 13, 2. Horat.

<;arm III 17, 6. Ovid. met. XIV 233. SiL ItaL

VII 276. VIE 530. Plin. Ill 59. Solin. II 22.

Symm. ep. VIII 23. Mart. Cap. VI 641 verlegen

-den Sitz der Homerischen Laestrygonen und ihrer

machus hielt sich des Sommers sehr oft in F.

auf (Seeck Symmach. p. LXf.); vgl. sonst noch

Tac. ann. XVI 10. Aus F. stammte der he-

riichtigte Emporkommling Mamurra (Catull. 41,

4. 43, 5. 57 ; daher Mamurrarum urbs Hor. sat

I 5, 37, dazu Acron : in Formias eivitatem, qtria

Mamurras quidam fratres dicebantur senatores,

qui maocimam partem Formiancte eivitatu pos-

sidebant. ideo dieebatur Mamurrana eivitas usw.),

Konige Ant-iphates und Lamus (daher das scherz- 30 der als praef. fabrum unter Caesar in tralUen

liafte Gedicht des Horaz an Aelius Lamia, s. o.

Aelius Nr. 76) nach F. (vgl. Haupt Herm. I

37). tlber die Verknupfung des Ortes, hesonders

aber des zu seinem Gebiet gehOrigen Caieta mit

•der Argonauten- und Aeneassage s. o, den Art.

Caieta. Strabon a. O. schreibt F. lakonischen

Ursprung zu, zumal er in Caieta ein lakonisches

"vVoi-t zu erkennen glaubt. Dher die alteste Ge-

schichte von F. wissen wir nichts. Die volskisehe

grofie Reichttimer erwarb (Plin. XXXVI 48). Eine

Inschrift aus dem Gebiet von F. nennt einen

Publius Mamurra (Not. d. scavi 1908, 39 If. mit

Kommentar).
tfber Prodigien in F. berichtet Liv. XXXH

1, 10. 29, 2. XXXV 21, 4. XL 2, 4. Obsequ. 14.

Oros. IV 4. Bekannt war der Wein von F. (Hor.

carm. I 20, 11. Ill 16, 34. Athen. I 26 e). Ein

ErlaB des Pius bezuglich des^ Seefischereirechtes

Herrschaft hat allem Anschein nach in der Sprache 40 an die piscatores Formtam lalit aut Derais-

j__ T3„_ J! ii q«„«™ ^^w^t^oiaaaoT, (Va^ ma ftitrATi Fis^hprfiihfttrieb der Formianer schueJien.
<ler Bev6lkerung Spuren zuriickgelassen (Fest.

-293 M.). Im Latinerkrieg 338 v. Chr. wurde den

Formianern die eivitas sine suffragio gegeben,

nach Liv. VLTI 14, 10 als Auszeichnung quod

per fines eorum tuta pacataque semper fuisset

via, vgl. Veil. I 14 (nach diesem im J. 332).

Dion. Hal. XV 7, 4. Fest. 127 M. Die Recht-

sprechung lag dem vom rOmischen Praetor dele-

gierten Praefectus ob (Fest. 233 M.). Im Kriegs

maBigen Fischereibetrieb der Formianer schliefien.

Literatur: CIL X p. 602. Nissen Ital. Landesk.

II 659f. [Weiss.]

Formido, das Grausen personifiziert, Tochter

der Venus und des Mars, Schwester der Har-

monia, Hyg. fab. p. 12, 10 Sch., vgl. Hesiod. theog.

933ff. (Phobos und Deimos) ; im Gefolge des Mars

Gradivus, dessen Pferde schirrend, hochgeschfirzt,

mitBeiL Claudian. (Ill) inRuf. 1 343. (XXLT) de cons.
merten rraeiectus uu ir^st. zoo at... mi iu^^- mmw^v^uw™.^. ^

iahr 295 pliinderten die Samniten die Feldflur 50 Stil. II 376. Vgl. Metus, Pallor und Pavor,
i TT_i„l ,:„^^ /t;„ v qi o^ twac* T»n-nr nnd Timor. Deimos una rnoDOS.
der Untertanengemeinde (Liv. X 31, 2). Diese

•erhielt im J. 188 v. Chr. auf Antrag des Volks-

trihunen C. Valerius Tappo das Vollburgerrecht

xind wurde der Tribus Aemilia zugeteilt (Liv.

XXXVIII 36. Cic. ad Att II .14, 2; vgk Kuhit-

.schek Imp. Rom. tributim discr. 19). Nach der

Angabe des Lib. col., Feldm. I 234 ware F. yon

den Triumvirn zur Colonie gemacht worden. Da-

Terror und Timor, Deimos und Phobos.

Ferner gleich oloigog (s. d.) , Hyg. fab. 145 (p. 24,

14 Sch.)t
wozu Serv. Georg. HI 152. [Waser.]

Formlo. kleiner, in die Bucht von Capodi-

stria mfind/nder FluB, 6 MiUien (Plin. EI 127)

sudlich von Tergeste (Triest), Ptolem. DI 1, 23.

Wahrschemlich der Risano, welcher etwas welter

entfernt ist (sonst kame noch der in die Bucht
en Triumvirn zur Golome gemacnt woraen. v*- w^u,, ™ ^«»

« ^TLT+*TiZ**in Srf»«*«
regen spricht, dafi Plinius a. O. F. als oppidum yon Mnggm mftndende Torrente;B«»S«SSv«
eleichnet. Es scheint vielmehr aus dem Namen 60 Erbddete erne Zeitlang woW ^n^™^

(49 v. Chr.) bia zor Enreitettng BwieD* Dfa tax

Araak rater Augusta* dfe Gremte Italiens gegen

Istriwi (PUn. a. O. antiew aiM.Mfe fcr-

vUrttis, nunc wro Utriaey, y&4»mfetUt**n

der Stadt auf einer Inschrift des J. 197 n. Chr.

{CIL X 6079) col. Adia Eadtiana Augusta

Formiae hervorzugehen, dafi sie ew*^JkS"1

im Rang erhoht worden ist (vgL CIL VIH 8207.

-X 5058. 6090. 6094). Seit diesej Zeit stehen an

der Spitze der Qemeinde statt dieier Aedilen

iBoovirn (Mommsen CIL X pt <W5V v

Das Gebiet von F. wiirde vim (tten SeeT>nbern

Herm. XXI 514. Kiiae* ft*L Landesk, I 77>

dagegen v. Premerfrtein CNtett; ?«&wh.1 276.
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Formula. Im weitesten Sinne des Wortes
bedeutet P. ein Muster, Schema (Vetus Glossa-

rium bei Brissonius s. formula', rvizos. Wlas-
sak Litiscontestation 14, 1), ferner durch Gesetz
oder Gewohnheit bestimmte Worte, Redensarten,
Formeln und Kunstausdrucke bei heiligen Ge-
brauchen, staatsrechtlichen Handlungen, Rechts-
geschaften aller Art. Die vollstandigste Samm-
lung derselben findet sich bei Brissonius De
formulis et solennibus pop. Rom. verbis, zuerst

1583. Eine besondere und fur die Rechtsge-
schichte sehr wichtige Bedeutung kommt dem
"Worte F. im rCmischen Privatprozefirechte zu.

Von dieser ist im folgenden die Rede.

I. Begriff und Geschichte der Formula.
L'ber die Einfiihrung des den Legisaktionenprozefi

ersetzenden Formularverfahrens berichtet Gai. IV
30: sed istae omnes legis actiones paulatim in
odium venerunt namque ex nimia subtilitaie

veterum qui turn iura condiderunt eo res per-
ducta est, ut vel qui minimum errasset, litem

perderet. itaque per legem Aebutiam et duas
Iulias sublatae sunt istae legis actiones effec-

tumque est, ut per concepta verba, id est
per formulas, litigemus. Der durcb legis actio,

d. h. durch feierliche Spruchformel (Rede und
Gegenrede in genau dem Legaltext angepaBter
Form) begriindete alte Legisaktionenprozefi zwi-

schen rtfmischen Biirgern, in welcbem der ge-

ringste Formfehler Prozefiverlust nach sich zog,

wurde urn so mebr empfunden, seit daneben zu-

nachst im Gerichte des Fremdenpraetors, dann
aber auch im amtsrechtlichen Biirgerprozefi vor

dem Praetor urbanus, ein Verfaliren tiblicb ge-

worden war, welches die Prozefibegriindung (Litis-

kontestation , s. d.) auf andere Weise als ver-

mitteis der gefahTlichen Spruchformel ermGg-
lichte. Wie Partsch Die Schriftformel im rCmi-

schen Provinzialprozesse (1905) aus drei Inschriften

(Dittenberger Syll.2 929. 314. 928) dargetan
hat, bewegte sich auch die Stellungnahme des

rtimischen Senates im vfllkerrechtlichen Schieds-

verfahren unter griechischen Gemeinden in ganz
analogen Bahnen , d. h. es wird vor dem Beamteu
bezw. Senate iiber Richterbestellung und ProzeB-
programm verhandelt, das Ergebnis schriftlich

fixiert und dem Urteiler mitgeteilt, der dann
seinerseits in genauem Anschlufi an dieses Pro-

gramm entscheidet. Vgl. Wenger Ztschr. f.

Rechtsgesch. (Rom. Abt.) XXXIX 530. Bekker
ebd. XL 39f, Dieses Formularverfahren wurde
nun durch die Lex Aebutia auch fur die legitimen

Privatprozesse (Gai. IV 104 : Legitima sunt in-

dicia, quae in urbe Roma vel intra primum
urbis Iiomae miliarium inter omnes cives Ro-
manes sub ?mo iudice accipiuntur) und zwar
konkurrierend mit dem alten Legisaktionenver-
fahren eingefuhrt, welches fortan blofi mehr fur

die Centumviralsachen obligatorisch blieb. Eine
lex lulia iudiciorum privatorum des Augustus
hat sodann den Formularprozefi, wo dieser vorher

fakultativ neben den Legisaktionen in Geltung
stand, fur obligatorisch erklart. Seither waren
die Legisaktionen auBer in Centumviralsachen
nur dort in Geltung, wo sie zwar Rechtsverfol-

gungs-, aber nicht ProzeBmittel waren, mithin
durch eine Streiturkunde nicht ersetzt werden
konnten. Gaius nennt als Beispiel die legis actio

damni infecti (IV 31). liber diese Aebutisch-
iulische ProzeBreform s. Wlassak Rem. Prozefi-

gesetze I u. II a. u. a. O. II 363f. (Ergebnisse).

Literatur vielfach abweichend, insb. Schloss-
mann Litis contestatio (1905). Eine zweite mit
der erstgenannten vermutlich gleichalterige lex

lulia hat dann die analoge Ordnung fur die legi-

timen Privatprozesse in den Biirgerstadten Ita-

liens, vermutlich auch der Provinzen getroffen.

10 Seither ist die Formel das ordentliche Prozefi-

mittel sowohl im legitimen Burger- oder Zivil-

prozesse, im iudieium legitimum (Gai. IV 104,
s. o.), als auch im amtsrechtlichen Prozefi, im
iudieium quod imiperio continetur (Gai. IV 105

:

Imperio vero eontinentur recuperatoria et quae
sub uno iudice accipiuntur interveniente pere-
grini persona iudicis out litigatoris. in eadem
causa sunt, quaecumque extra primum urbis
Romae miliarium tarn inter cives Romanos

20 quam inter peregrines accipiuntur). Dennoch
ist die von Gaius betonte Unterscheidung beider

Arten von indicia von gr6fiter Wichtigkeit ge-

blieben, da fur beide verschiedene prozefirecht-

liche Grundsatze gegolten haben (wahre Novation
nur durch legitime Litiskontestation, Wlassak
o. Bd. I S. 304; Erzeugung der zivilen actio

iudicati nur bei Verurteilung im legitimen Pro-
zefi, Wlassak Proz.-Ges. II 364. W e n g e r Actio

iudicati lllff.; s. Art. Litis contestatio und
30Iudi cium).

1. Formula im Sinne von Formelblan-
kett. Das Prozefiverfahren, bei welchem die F.
als Prozefimittel fungierte, nennen wir den For-
mularprozefi. Er ist nach dem Gesagten ent-

weder legitimer BiirgerprozeB oder amtsrechtlicher

Prozefi. Wahrend im Legisaktionenprozesse die

Parteien, welche litem kontestieren wollten , feier-

liche, genau dem Gesetzestext angepaBte Sprtiche

hersagen mufiten, wurde nunmehr die vom Be-
40 amten redigierte Schriftformel an Stelle dieser

Spruche gesetzt. Sowohl fur die aus den alten

leges resuLtierenden Anspruche, als auch fur die

nicht auf volksrechtlicher Grundlage beruhenden,
sondern im magistratischen Amtsrecht gegriin-

deten Anspruche, wurden vom Iurisdiktionsmagi-

strate, insbesondere dem Praetor, formulae, For-

melblankette im Album aufgestellt. Diese konnten
beliebig erganzt, verandert und durch neue er-

setzt werden. IhrBestand war ein fluktuierender

:

50 neue schutzwerte Anspruche brachten die Auf-
stellung neuer Formeln mit sich. Auf ihre Man-
nigfaltigkeit verweist Cic. pro Rose. Com. 24:
Sunt iura, sunt formulae de omnibus rebus con-
stitutae, ne quis out in genere iniuriae aut
ratione actionis errare possit. Expressae sunt
enim ex unius cuiusque damno, dolore, incom-
modo, calamitate, iniaria publicae a praetore for-

mulae, ad quas privata lis accommodatur. Diese
Formelschemen enthalten naturlich immer Blan-

60 kettworte, welche im konkreten Falle entsprechend
durch Namen von Richter und Parteien, Bezeich-

nung des Streitgegenstandes usw. ersetzt werden
mufiten. Darauf ausdriicklich aufmerksam zu

machen, sieht sich die lex Rubria bemuBigt, in

der es XX 46ff. heifit: neive ea nomina, quae
in earum qua formula (Formelblankett) s(upra)

s(cripta) s(unt), aut Mutinam in eo iudicio

(konkrete Schriftformel) includei concipeive eu-

2861 Formula Formula 2862

ret, nisei iei, quos inter id iudieium aedpietur

leisve contestabitur, ieis nominibus fuerint, quae

in earum qua formula s(upra) s(cripta) s(unt),

et nisei sei Mutinae ea res ageiur. Beispiele

solcher Blankette gibt uns die lex Rubria XX
Z. 22—31. 32—40, insbesondere aber Gai. IV
34ff. Beispielsweise ist das Blankett fur eine

Forderung des Aulus Agerius gegen den Nume-
rius Negidius (Gaianische Blankettnamen) auf

erst der Praetor ohne Anhalt an ein vorhandenes

Blankett (F.) dem Anspruch die Rechtshilfe zu-

gestehen {actionem dare, s. u.) soil, so ist auch

aus diesem Gesichtspunkte die Vermutung einer

Interpolation von qua quisque actione (fur for-

mula) agere volet haltlos. Denn actione agere ist

allgeineiner und deckt auch die Edition eines An-

spruchs, fur den sich noch keine Formel im Al-

bum vorfindet. Zu dieser Interpolationsfrage L e -

Zahlung von 1000: Iudex esto. Si paret 2V«10nel Edict, perpet. 48, 13. Wlassak Litiskont.

]&n A° Ao sestertium X milia dare oportere,

iudex Nm Nn> A° A° sestertium X milia con-

demna. Si non paret, absolve (vgl. Gai. IV 41.

43). Wie aus diesem Beispiele ersichtlich, ent-

halt jede Formel einen bedingten Kondemnations-

befehl an den Richter. Der Iurisdiktionsmagi-

strat weist diesen an : Wenn die Tatsache X vor-

liegt, so verurteile den Beklagten zu so und so

viel. Wenn nicht, so sprich ihn frei. Sache des

40, 4. Wenger o. Bd. V S. 1961. Wenn der

Beklagte den Klager auf Grund der aufiergericht-

lich Edition nicht freiwillig befriedigt, so kommt
es zur in ius vocatio und vor dem Gerichtsmagi-

strat {in iure) zur neuerlichen Edition. War der

klagerische Anspruch so beschaifen, dafi ihm ein

bereits aufgestelltes Formelblankett entsprach, so

wurde naturlich dieses zur Grundlage der Ver-

handlung vor dem Iurisdiktionsmagistrate ge-

Klagers war es nun, zuzusehen, welche Formel 20 macht. Nicht immer aber war die Sache so ein-

fiir den von ihm geltend zu machenden Anspruch

{Actio, s. namentlich fiber die nrsprtinglich engere

Bedeutung Wlassak o. Bd. I S. 306f.) seiner

Meinung nach pafite. Er mochte sich dabei der

Hilfe seines Rechtsbeistandes bedienen. (Cic. Top.

65f.
;
pro Mur. 7), um nicht eine falsche Formel

anzuwenden und infolge davon mit seinem An-

spruch abgewiesen zu werden, indem er etwas

begeb-Tte, was ihm nicht gebiihrte {causa ca-

fach, dafi es zur Herstellung der Schriftformel

geniigte, die Blankettworte durch die konkreten

Namen der Beteiligten usw. zu ersetzen. Haufig

waren anderwartige Veranderungen , Einfiigung

aufierordentMcher Formelbestandteile u. dgl. nOtig,

ja wenn es an einem Blankette fehlte, so mufite

eine schriftliche Redigiemng des Anspruchs neu
unternommen werden. Dieser konkrete Fall konnte

dann seinerseits wiederum zur Aufstellung eines

dere infolge irgendwie gearteter petitio pluris, 30 neuen Schemas, einer neuen F. im Album fiihren.

s. d. Quellen bei Keller-Wach ROm. Zivilproz.6

219, 503). Beztlglich der praetorischen Unter-

stiitzung an den Klager vgl. Wenger Actio iudi-

cati 161f. und unten. Die Rechtsverfolgung be-

gann damit, dafi der kfinftige Klager {is qui

acturus est oder agere vult, Wlassak o. Bd. I

S. 326f.) den kiinftigen Beklagten aufiergericht-

lich mit seinem Anspruche bekannt macht. S.

Wenger Art. Editio o. Bd. V S. 1960—1962

Da jede Formel einen bedingten Kondemnations-

befehl enthielt, so war es fiir den Klager und den

Beklagten von gleicher Wichtigkeit, ob der Iuris-

diktionsmagistrat an ein si paret X esse einen

Kondemnationsbefehl kniipfen werde oder nicht.

Die Erklarung des Magistrates nun, an das vom
Klager behauptete X esse den Verurteilungs-

befehl an einen erst zu ernennenden Iudex kntipfen

zu wollen, nannte man actionem dare im weiteren

und zur Literatur daselbst S. 1962 noch Wlassak 40 Sinne; es ist die Zulassung des Rechtsschutz-

Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXVIII 156, 3 auch

gegen Schott Gewahren des Rechtsschutzes 34ff.

Dies kann, wie Ulp. Dig. II 13, 1, 1 erortert,

auf verschiedene Weise geschehen (Wenger a,

a. O.): durch copiam describendi facere |£ber-

gabe einer schriftlichen Aufzeichnung des An-
spruchs zur Abschriftnahme), durch in libello

complecti et dare (Uberreichung einer ,Klage-

schrift'), durch dictare (Diktat). Endlich sagt

anspruchs. S. Wenger Actio iudic. 137ff. ; zu-

stimmend Holder Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXVII
223; dagegen mit wohl unzureichenden Griinden

Schott Rem. Zivilproz. u. moderne Prozefiwiss.

(1904) 78ff. tiber die dabei nOtige praetorische

Kognition vgl. Wlassak o. Bd. IV S. 207f. Mit

dem genannten actionem dare war wiederbolt

der Rechtsstreit so gut wie entschieden, noch

ehe es zur Litiskontestation kam. Bestritt etwa

Ulpian mit Bezugnahme auf Labeo : eum quoque 50 der Beklagte gar nicht die Tatsache X, wohl aber

edere Labeo ait, qui producat adversarium suum
ad album et demonstret quod dictaturus est vel

id dicendo, quo uti velit (iiber die Korruptel dieser

Stelle und die Heilungsversuche a. o. Bd. V
S. 1961). Damit ist als eine Form der aufier-

gerichtlichen Edition das Hinfuhren des Beklagten

vor das Album nnd das Anzeigen des Fonnel-

blankettes namhaft gemacht. Es bezieht sich

also diese Edition noch nicht auf die konkrete

die Moglichkeit, daran einen Kondemnationsbe-

fehl zu kniipfen, so muBte er vernunftigerweise,

wenn der Praetor dies trotz ihm tat, jeden wei-

teren Widerstand aufgeben und in iure konfi-

tieren. Vgl. Wenger a. a. O. 143, 16. Dafi

auch den Rdmern diese den Ausgang manches

Prozesses im vorhinein entscheidende Bedeutung

des praetorischen actionem dare einleuchtete, da-

fur mag als Beleg auch das bei Appian. bell.

Streiturkunde, die erst in iure fur die Litiskon- 60 civ. I 54 erzahlte Ende des Praetors Asellio (89

testation hergestellt wird. Naturlich war diese

Editionsform nur mOglich, soferae bereits im Al-

bum ein dem klagerischen Anspruch entspre-

chendes Blankett enthalten war. Da Ulpian in

der Einieitung der zitierten Stelle (Dig. II 13,

1 pr.) nun ganz allgemein sagt: qua quisque

actione agere volet, earn edere debet und dabei

auch jene Falle im Auge haben mufi, in denen

v. Chr.) erwahnt sein. Vor diesem Praetor be-

riefen sich die von den Glaubigern verfolgten

Schuldner auf einen xalaios r6fio$, alte ver-

schollene Zinsgesetze (Mommsen Rom. Gesch.8

I 301), und verlangten Strafklagen gegen die

Glaubiger , die jene Gesetze iibertreten hatten

;

da nun Asellio ididov x<xi d/A^/cor avzoTs dixa-

orfiQia, sahen sich die Glaubiger in ihren Rechten



betrogen, weil jene Gesetze *» destiehtdinem ge-

kommen seien und erschlugen den Praetor, ohne
erst auf die Entscheidung der Geriehte, die ja

nach der praetorischen Instruktion gegen sie aus-

fallen muBte, zu warten. Vgl. liber die mate-
rielle Rechtsfrage Mom in sen a. a. 0, II 2491
Billeter Gesch. des Zinsfufies im griech.-rom.

Altert. (1898) 1441 Auch bei der actio iniu-

riarum lag in der praetorischen Entscheidung

welches Wort "die Spruchfonnel im Legisakttonen-
verfahren bezeichnet hat. Spater wird auch. actio

im formellen Sinn fur Schriftformel verwendet.
Wlassak o. Bd. I S. 305. Man hat in der
neueren und neuesten ProzeBliteratur die schriffc-

liche Fassung der Formel (ProzeBurkunde) be-

zweifelt. Die Lehre, da6 die F. (2) ein Schrift-

stuck war, ist von Keller Litiskont. u. Urteil

(1S27) 4 und Zivilproz.e §23, sowie von Beth-
das Hauptgewicht, indem sie der Praetor bei lOmann-HolIwe-g Zivilproz, II 189. 192 furs erste

Realinjurien bald gab, bald nicht. Vgl. Momm-
sen Rom. Strafrecht 7881

Dabei war es nun nattirlich Sache des Kla-

gers, eine richtige Darstellung des X zu geben,

da sonst mit der Richtigkeit der Bedingung auch

die Moglichkeit der Verurteilung wegfiel. Sofern

also bereits fur seinen Anspruch ein entsprechen-

des Formelblankett vorhanden war, ging die Aus-

wahl desselben auf seine Gefahr. Vgl. Cic. p.

ziemlich widerspruchs-, aber auch beweislos hin-

gestellt worden. Diese Schriftlichkeit der Formel
blieb dann ein standig als selbstverstandlieh vor-

ausgesetzes Element in jeder diese Frage be-

treffenden Abhandlung. Gegen Wlassaks Au'f-

fassung von iudieium = Schriftformel haben sich

in mehreren Aufsatzen der Ztschr. f. Rechtsgesch.

erklart Gradenwitz XXII 189f. Kiibler XXVII
80ff. und ausfuhrlicher XXIX 137ff. Aber wahrend

Caec. 8: praetor is, qui indicia dat, numquam 20 diese Gelehrten doch noch an der Schriftlichkeit

petitori praestituit, qua actions ilium uti velit.

Dies schlieBt indes nicht die Moglichkeit einer

Parteiunterstutzung bei der Auswahl des Prozefi-

mittels seitens des Magistrals aus, nur eine Ga-

rantie ubemahm dieser nie {numquam praestituit).

Vgl. Cic. p. Flacc. 49. Ulp. Dig. IV 2, 9, 3 und
dazuWenger Actio iudicati 141,13. 1611 Ver-

weigerte der Magistrat, an das vom Klager be

hauptete X den Kondenmationsbefehl zu knupfen

der Formel tiberhaupt ziemlich sicher festhalten

und nur Wlassaks Terminologie von iudieium
(Gradenwitz a. a. 0. 190, 1 u. o. spater an
mehreren Orten) beaw. die Lehre von der schrift -

lichen Fixierung der Formel durch den Magistrat

bekampfen, wie Kubler, allerdings schon mit
dem tiefer gehenden Zweifel an der Existenz der

Formel selbst (XXIX 1791), und Trampedach
XXXI 143, hat neuestens Schlossmann Litis-

(denegare actionem)^ so war damit das Verfahren 30 kontestation (1904) 28ff. ; Eh. Mus. 1 Philol. N. F.

zu Ende, erklarte er sich zur datio actionis da-

gegen bereit, so war nunmehr der Beklagte end-

giiltig vor die Alternative gestellt, entweder den

Anspruch in der festgestellten Formulierung an-

zuerkennen (confessio in iure) oder es zum Pro-

zesse zu treiben. Wirkte er uberhaupt nicht mit,

so trafen ihn die Folgen mangelnder Defension

(missio in bona). Im Falle der confessio war
das Verfahren zu Ende. Im Falle aber, als der

LIX 630ff. 5 Praescriptiones und praescripta verba

(1907) die schriftliche Ausfertigung der F. tiber-

haupt in Abrede gestellt. Ich halte dementgegen
zunachst Wlassaks Gleichung indicium =
Schriftformel fur gesichertes Ergebnis der klassi-

schen Quellenforscbung. Aus den zahlreichen

(Proz.-Ges. I 781 und Litiskont. 151) beigebrachten

Quelien seien nur zwei, Dig. IX 3, 1 pr. in iudicio

adiciam und Lex Rubria XX 461 in eo iudicio

Beklagte sich mit dem Kondenmationsbefehl auf 40 includei coneipeiveum. als Belege hervorgehoben.

Grand des X zufrieden gab, die Richtigkeit des

X selbst aber bestritt, kam es zur ProzeBbegriin-

dung. Zur Mannigfaltigkeit dieses Verfahrens

vor der Litiskontestation vgl. auch B e k k e r Ztschr.

1 Eechtsgesch. XL 361
2. Formula als konkrete Streiturkunde,

Schriftformel. Zur ProzeBbegrunduiig war vor

alletn die Ausfertigung einer konkreten Streit-

urkunde notig, worin der in der geschilderten

Aber es fehlt auch nicht an anderen sprachlichen

Beweisen fur die angezweifelte Schriftform unserer

Urkunde. So hat Bekker auf das dictare der For-

mel hingewies en, welches Wort bei Cicero haufig

unserem Diktieren, Vorsagen, damit ein anderer

nachschreibe, gleichkommt. Ztschr. 1 Rechtsgesch.

XL 38, 1. H. Ermans Erklarung von Hor.

sat. II 1, 79 ff. : ius est iudiciumqite (821) und
solmntur Hsu tabulae, tu missus abibis (86),

Verhandlung vor dem Magistrat formulierte Rechts- 50 wobei tabulae die versiegelte Schriftformel be-

schutzanspruch dem Iudex mitgeteilt wurde (uber

den gleichzeitigen iussus de iudicando s. u.).

Wie das Formelblankett, so heiBt auch dieses

Schriftstuck, die Streiturkunde F. Vgl. Gai. IV
30: ut — per formulas litigemus. IV 57 : [reus

cum] imqttafm] formulam acceperit, in integrum
restituitur. Zahlreiche weitere Quellenbelege bei

Wlassak Litiskont. 14, 1 und o. Bd. I S. 141,

auch gegen Gradenwitz, der diese Bedeutung

deuten soil, ist noch immer die besfce, welche

dieser zweifelhaften Stelle zuteil ward. Trampe-
dachs Erklarung a. a. 0. vermag ebensowenig

zu befriedigen wie Schlossmanns neuester Ver-

such (Rh. Mus. a. a. 0.). Moglich ist Brass*
loffs Versuch der Deutung der tabulae auf

Beweisdokumente , Ztschr. 1 Rechtsgesch. XL
21 Off., wo auch alle von juristischer und philo-

logischer Seite gemachten Erklarungsversuche be-

fiir die Legalsprache und die Sprache der repu- 60 sprochen sind. Was S. 213 gegen Erman vor-

blikanischen Juristen (Ztschr. 1 Rechtsgesch. XXII
190) in Abrede stellt. Ein anderer haufig ange-

wendeter Terminus fiir die Schriftformel ist iudi-

eium (Cic. de nat. deor. Ill 74. Lex Rubria XX
47 und viele andere Stellen bei Wlassak Proz.-

Ges. I 781, wo S. 72ff. H 54ff., sowie Litiskont.

14ff. die Frage eingehende quellenmafiige Er-
Orterang findet) und zwar im Gegensatz zu actio,

gebracht wird, ist aber nicht ausschlaggebend.

Auch eine Stelle aus Macrob. Sat. IDT 16, 16 hat

man fur die Schriftlichkeit ina Feld gefuhrt.

Partsch a. a. 0. 15, 2, wogegen Schlossmann
Praescriptiones 4, 1. Aber wir haben auch un-

zweifelhafte Beweise. Rein sprachgeschichtlich

weist schon der Terminus actio in rem seripta
auf Schriftlichkeit der Formel hin, aber mag man.

hie* (Dig. IV 2, 9 t 8. XXVII 5, 1 pr.) immer-

hin nur an eine Boziehung des Terminus auf die

Niederachrift im Edikt denken wollen (Schloss?

mann Litiskont. 31), so ist doch die praeseriptio

als Formelbestandfceil ein sprachlicner Beweis,

der nach den Ausfiihrungen Gai. IV 130—134
an Deutlichkeit nichts zu wunschen lafit. iVae-

seriptiones [autem] appellatas esse ab eo, quod
{a]nie formulas praeserib[u]ntur ,

plus quam
manifestum est heiBt es da im § 132. Und 131 a 10

schreibt Gains debemus [hoc modo] praeseribere,

was unmfiglich auf eine praetorische Tatigkeit

bezogen werden kann, also zugleich Wlassaks
Ausffthiungen uber den Parteienakt der Litis-

kontestation stiitzt und die schriftliche Natur der

Formel erweist. Einen weiteren Beweis bringt

das agere praescriptis verbis, Ulp. Dig. XIX 5,

19. Schlossmann hat schon Litiskont. 311

eich vergeblich (vgl. auch Partsch a. a. 0. 1, 1)

mit dieser Frage abgemiiht und seine letzte Streit- 20

schrift ,wider die Schriftformel' Praescriptiones

(s. o.) gipfelt darin, daB Gams zwar bei den

praescriptiones seines Biichleins an eine Schrift-

formel gewiB gedacht habe (S. 44) , aber seine

Erklarung nur den Wert einer durch seine Nei-

gung zu ,rationalistischer Deutung' (S. 43) her-

vorgerufenen Erfindung habe. Die Schrift dient

denn auch der Korrektur der Gaianischen Auf-

fassung. Die vorstehenden Ausfiihrungen fuBen

indes noch auf Gaius, dessen Mitteilungen uber 30

den klassischen ProzeB und auch uber dessen

Geschichte ich doch auch objektiv fiir sicherer

halte als Einzelheiten der Romulussage (Schloss-
mann 46). So kann die Polemik gegen Schloss-
mann mit dessen eigenem Bekenntnis abschlieBen,

dafi nach Gaius die Formel Schriftlichkeitscha-

rakter hatte. Ahnliches ist gegen H. Kriiger
zu sagen, der Ztschr, 1 Rechtsgesch. XXXIX
541ff, gegen die Schriftlichkeit der F. sich aus-

spricht und Gaius damit abtut, daB er auf dessen 40
Etymologie so wenig gebe, wie auf sein geschicht-

liches Wissen und Verstandnis (S. 543). Endlich

sei noch unterstiitzend daran erinnert, dafi De-

votion und Dedikation ebenfalls schriftlich abge-

faBt wurden. Vgl. Wissowa Religion u. Kultus

d. ROmer 333, anderer Meinung Schlossmann
Litiskont. 29, 2. S. jetzt das mit groBtem Be-

dachte fiir die Schriftlichkeit eintretende Urteil

Bekkers Ztschr. 1 Rechtsgesch. XL 371 Hier

wird auch mit Recht die innere Wahrscheinlich- 50

keit solcher schriftlicher Fixierung hervorgehoben.

Man denke auch an das ProzeBrecht der Papyri.

Das Verfahren bei Herstellung der Formel

kennen wir nicht. Vgl. Hartmann-Ubbelohde
<3rdo iudiciorum I 4611 MOglich, daB der Klager

einen Formelentwurf schriftlich einreichte, der

dann amtlich in der praetorischen Kanzlei ge-

maB der Verhandlung in iure erganzt und aus-

gestaltet wurde, oder, was mich wahrscheinlicher

dunkt, es ubernahm die ganze Redaktion die prae- 60

torische Kanzlei und bediente sich dazu amtlicher

Blankette, die etwa dem im Album aufgestellten

Formelblankette inhaltlich entsprachen und in

-welche dann die dem konkreten Falle entspre-

chenden Daten eingefogt wurden. Fehlte es an
-einem Blankett im Album , so mufite die Formel
-frei entworfen werden. Ein solcher Gaschafts-

^ang — er iat, da die Quelien rersagen, nichte

als Hypothese —-. hatte eine Pardllele im Cster-

reichischen modernen Streitverfahren, Den For-

mularen des Formularienbuches entsprechen die

betreffenden Nummern der Drucksorten, die in

der Gerichtskanzlei vorratig sind und auf welche

Protokolle usw. geschrieben werden. Auch ist

es wohl denkbar, daB etwa mehrere Verfahrens

-

arten nebeneinander standen. Man vgl. etwa aus

dem osterreichischen Prozefirecht die Klageerhe-

bung durch Einreichung einer Klagsehrift und
zu Protokoll (Ziv.-Proz.-Ordn. § 434) oder aus dem
Tomischen Prozefirecht die verschiedenen gleich-

wertigen Formen der editio actionis.

Wie die .iibrigen Blankettworte fiir die kon-

krete Schriftformel individualisiert werden miissen,

so mufi auch an Stelle des abstrakten Index esto

— so bei Gaius und in der Lex: Rubria ohne

Blankettname — der Name ernes bestimmten Ge-

schworenen treten. So schiebt sieh nach deflni-

tiver Festsetzung des Formelinhaltes durch die

datio actionis der Akt der Geschworenenernen-

nung und Bestellung ein : ein Vorgang, iiber den

wir iibrigens recht schlecht unterrichtet sind.

Die lex Pinaria hat freilich fiir das Legisaktionen-

verfahren die Moglichkeit der Iudexbestellung

am 30. Tage nach der Litiskontestation (?) vor-

gesehen (Gai. IV 15), aber fiir den Formular-

prozefi trifft das nicht mehr zu, ohne daB wir

freilich iiber das Schicksal dieser 30 Tage naher

aufgeklart waren. Vgl. Bekker Ztschr. 1 Rechts-

gesch. XL 43 und Art. Iudex. Es gibt nun
freilich auch im Formelverfahren noch Ausnahms-
falle, in denen der Streit vor und ohne Iudex-

ernennung befestigt wird. Vgl. dariiber H. Er-
man Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXV 246, 1, Ko-
schaker Translatio iudicii 306ff. In solchen

Fallen durfte anstatt des Titius iudex esto die

Formel mit einer Wendung begonnen haben wie

etwa Iudex esto quern proconsul dederit oder

Titius quive in locum eius substitutus erit iudex

esto. Indes geht, wie ich glaube, die Annahme
fehl, daB die Iudexernennung von der Litiskon-

testation immer losgelost gewesen sei und an

einem besonderen Termin stattgefunden habe.

Dig. I 18, 16. V 1, 28. 4 betreffen solche Falle,

in denen die Litiskontestation ohne, bezw. vor

der Individualisierung des Richters vollzogen wird,

doch sind das Falle ganz besonderer Art, und es

geht kaum an, daraus auf alle anderen Falle

Schlusse zu ziehen. Zweifelnd Bekker Ztschr.

f. Rechtsgesch. XL 44, fur zwei Termine Lenel
Ztschr. 1 Rechtsgesch. XXXVII 3381 Vgl.

Schott Zivilproz. und Rechtswiss. 44ff. 62ff.

Lenel folgend Partsch a. a. 0. 31ff., wo die

iiltere Literatur 32, 1. Dig. V 1, 76 zwingt nicht

zu dieser Auffassung, wie Koschaker a. a. 0.

zeigt; das iudex esto der Gaianischen Formeln

stiinde — wenn die Iudexnennang nicht in die

Formel gehflrte — in der Luft (Koschaker 321,

2 undLeonhard bei Partsch 32, 2), mid end-

lich schliefien meines Erachtens die Worte des

.. „„gers Besprechongen
schaker und Partsch Ztschr. L Kechtsgesch,

XXXIX 529. 533. Nach der AMWfthl dos Iudex

folgt das praetorische dare oder wlditore iud&~

^em* jwodurch der Geschwo^n* $$ Mbttrdliche
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Autorisation erhalt, zugelassen wird. Vgl. Wlas-
sak Proz.-Ges. II 197, 18. 39, 30. Diese be-

reits den Namen oder doch (s. o.) die genugende

Indrvidualisierung des Iudes enthaltende Urkunde

iibergibt der Magistrat dem Klager (so nach Wlas-
sak Litiskont. 27ff. Wenger Actio indicate 1481

actionem = formulam [die konkrete Urkunde]

dare), moglicherweise auch ein Exemplar dem Be-

klagten (Litiskont. 55). Mit dieser Schriftformel

schlug (s. o.)* Fflr ^ Zeit des klassischen Pro*

zesses hat sich fur die repubUkanische Epoche

das Ergehnis herausgestellt, daB der Formulae
prozeB nachweisbar in Sicilia, Baetica, Africa^

Asia, Cilicia, Macedonia eingeffthrt worden ist.

In der Principatszeit gilt fur die Senatsprovinzen

das alte Verfahren fort (S. 63), wahrend in den

Kaiserprovinzen die Kognition — mit mOglichster

Beibelxaltung der Kognitionsformel ~-^ emFe^L^
wird nun die Litiskontestation vollzogen, d. i.lOwurde. VgLPernice Berl. Festgr f.Beseler 75ff.

. ttti i. •„ i_i^_„:^»-u™ „;„;i™ ,^a t,t.Q o. Part.s^ flSf. Wit vermfiffen letzt auch die For-
nach Wlassak im klassischen zivilen und prae-

torischen ProzefiTechte (Litiskont. 3f.) jener For-

malvertrag, der im edere formulam (actionem,

indicium) des Klagers und dem korrespondie-

renden accipere des Beklagten (Wlassak o. Bd. I

S. 140f.) besteht. Mit der Litiskontestation auf

Grand der konkreten, den Iudex bereits nennen-

den oder doch geniigend individualisierenden

Schriftformel einigen sich die Parteien dahin,

PaTtscb 651". Wir vermogen jetzt auch die For-

mel in der Kognition oder, genauer gesprochen,

eine Analogie- oder Nachbildung derselben aus

den Papyri zu belegen. Da weist der Oberrichter

den Unterrichter zur ProzeBentscheidung oder

einer sonstigen Amtshandlung im Laufe des Pro-

zesses (Wlassak o. Bd. II S. 411) mit einer

Wendung an, die mehr oder weniger lebhaft an

die romische F. ankUngt. Vgl. BGU I 136 (ISO

auf Grundlage des in der Formel niedergelegten 20 n. Ox.), wo das Verfahren vor dem Brznchter

Prozefiprogramms vor dem bestimmten oder be-

stimmbaren Index ihren ProzeB nach den gesetz-

lichen Vorschriften — vgl. Bekker Ztschr. f.

Rechtsgesch. XL 24f. — zum Austrag zu bringen.

Wlassak Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXVIII lS8f.

So ist in der Litiskontestation die Iudexbestellung

seitens der Parteien mitenthalten (Wlassak Proz.-

Ges. II 202, 33. 341; Kognitur 15, 25). Der

rOmische iudex privatus ist demnach einerseits

mit einer Delegation desStrategen endet (Z. 24ff.)

:

6 rov vofiov OTQazrjyog SfezaOi [nsQt rojvzov, xav

<para>oi (vgl. si paret, Mitteis Herm. XXX 580)

ot nsgi zov <Pavofiyta xaza zavzrjv [zip? aljziav

avredi]fifi8voi xtiv naTQCpcov tt}$ £xxalov0*}S ano-

ttazaoza&rjrai avtfj, noirjoet za nQoa^aovza. VgL
nochGradenwitzHerm.XXVIII321ff. Wilckea
Philol. K F. VII 104f. Wenger Rechtshistor.

Papyrusstnd. 122f., ferneT BGU 1 114 (117 n. Chr.)-

durch die tberefnkunft der Parteien, welche in 30 Oxy. I 67 (328 n. Chr.), dazn Mitteis Herm

der Formel zu ihm sprechen (Wlassak o. Bd, III

S. 1936, 50-55 ; Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXVIII

139, 2) zum Richter bestellt, andrerseits bedarf

er aber auch eines iussus de iudicmido von seiten

des Magistrats, so 16 st sich wohl auch Bekkers
Bedenken a. a. O. 16. Dieses praetorische indi-

cate inhere liiuft der Formel parallel, erfolgt je-

doch nicht schon durch diese. S. Wlassak zu-

erst vermutungsweise Litiskont. 55, dann bestimmt

XXXIV 100. Wenger Actio iudic. 151, 16.

Brassloff Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXIV 383.

Partsch freilich glaubt diese iigyptischen ,For-

meln' aus dem Rahmen der provinziellen Schrift-

formeln ausscheiden zu mussen (S. 78) — dazu

aber Wenger Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXIX
531 — und hierin auBert sich in gleicher Weise-

Boulard Les instructions dcrites du magistrat

au juge-commissaire dans l'Egypte romaine (Paris-
erst vermutungsweise JuitisKoni;. od, uauii ubsliujuj m au j ugvwuuuiNou^ «-— - "ej r -- " ".. *- ~z

Proz-Ges II 56, 10: o. Bd. II S. 409; Ztschr. 40 1906), indem er die formelahnhchen Gebilde der

,. -r^' ! .i. !_ vwuttt i on t Tii „„ ^^,^-^0+ PoTiuv! aiiK wvmisphfir Zeit aus ahnbehen Insti-
f. Rechtsgesch. XXXVIII 139, 1. Dies beweist

das in der Lex Rubria XX 1 7. XXLII 57f. neben

dem indicia dato stehende iudicareque iubeto

cogito. Weitere Quellen bei Wlassak Proz.-Ges.

n 55f., 10.

Mit der Beseitigung des Geschworenemnsti-

tuts verliert die Formel ihre charakteristische

Eigenschaft im klassischen Prozefirechte ,
ein

Schriftstuck zu sein, in dem die Parteien zum

Papyri aus rdmischer Zeit aus ahnlichen Insti-

tuten des agyptischen und Ptolemaischen ProzeB-

rechts herleitet. Beide Forscher haben gewift

mit der Leugnung absoluter Gleichstellung mit

der romischen Formel ebenso recht wie Boulard

mit der Anknupfung an einheimische Institute,

Aber die Eognitionsformel, die einmal das Cha-

rakteristikon ihres klassischen Vorbilds (Ge-

schwornenbestellung durch die Parteien) abge-

Geschworenen sprechen und sich seinem Schieds- 50 streift hatte, konnte sich leicht ahnlichen natio-

snruche freiwillig (durch den Formalvertrag der nalen Instituten, die gewiB, me Boulard dartut,

Litiskontestation) unterwerfen. Aber in ihrerEigen- w^d™ hahen. anschmieeen. andrerseits aber

schaft als schriftliches Prozefiprogramm schlecht-

hin kann eie naturgemafi auch dazu dienen, den

Auftrag des Beamten an seinen Unterrichter anf-

zunehmen, wenn jener nicht selbst das Urteil

spricht, sondern mit der Urteilsfallung den iudex,

arbiter pedaneus betraut. S. Wlassak o. Bd- II

S. 41 Of.; Ztschr. f. Rechtsgesch. XXXVILI 138,

bestanden haben, anschmiegen , andrerseits aber

auch solche Institute sich assimilieren und dem

ansgleichenden romischen ProzeBverfahren dienst-

bar roachen. Und in solcher Wechselwirkung

und wiser Selbstbeschrankung liegt ja das Ge-

heimnis der Rezeption des romischen Rechts im

Altertum und im Mittelalter, in Agypten wie auf

deutschem Boden. Naheres bei Wenger Berk

2. Das Vorkommen von Formeln im Kognitions- 60 phdol. Wochenschr. XXVU (1907) 14*—™
», .. ^v A ___i_ tt_j. i z„- tv*. Tt. Am rfimificben Onellen deutet auf J?<

verfahren fohrt auch zur Untersuchung der For-

mel im Provinzialprozesse. Partsch hat diese

Frage in der angefnhrten Schrift ex professo be-

handelt und zunachst Analogien zum Schrift-

formelverfahren in den Provinzen vor der lex

Aebutia aus dem Verfahren hergeleitet, das der

Senat als vOlkerrechtlicher Schiedsrichter bei

RechtsBtreitigkeiten griechiKcher Gemeinden ein-

In den romischen Qnellen deutet auf Fort-

bestand der Formel im Kognitionsverfahren Cod.

lust. IV 52. 3: indicium (= Formel) diciare.(vom

J. 293), und Cons. V 7 : quotiesewnque ordinatis

aetionibus aliquid petitur (vom J. 295) , daztt

Wlassak Proz.-Ges. LI 61, 4 und die dort zi-

tierte Literatur. Dig. m 5, 46» 1 taeifit es zwar

von der actio negotiorum geatorum: nee refert

um formula Formula ^870

dirtcta qui* an utili actione agati>el eomematur,
'2 - ''*-)[ in extraordmarUs iudieiis , ubi coneeptio

*- um rum observatur, kaec suptilitas su-

^^nm, est usw., aber diese scneinbar gegen

den Gebrauch von Formeln im Kognitionsverfahren

sprechende AuBerung, die dem Juristen Paulus

in den Mund gelegt wird, ist vermutlich inter-

poliert, und ,kfinnte naturlich, auch wenn sie echt

ware, das non observare der conceptio formula-

rum nur aufbeschranktem Gebiete dartun*. Wlas-
sak Kegotiorum gestio 33, 21; Proz.-Ges. II

61, 4.

ETst eine Konstitution der Kaiser Constan-

tius und Constans (v. J. 342) mit der Adresse

Marcellino praesidi Phoenice, Cod. lust. II 57

(de formulis et irnpetratiom actionum sublatis),

I schafffc das Formelverfahren ganzlich ab : Iuris

formulae aucupatione syllabarum insidiantes

cunctorum actibus radicitus amputentur. Die

Konstitution, ans der jedenfalls nur ein Ausschnitt

wiedergegeben ist, bezieht sich, wie die Titel-

inskription aufier Zweifel stellt, vor allem auf

die ProzeBformel. Vgl. Wlassak Proz.-Ges. II

61f., 6. Ist dementsprechend das Wort F. aus

den Instinianischen Quellen fast vollstandig (s.

u.) verschwunden, so finden sich doch auch nach

dieserKonstitution selbst im Instinianischen Rechte

Wendungen, die lebhaft an die alten Formeln

anklingen. So heiBt es Inst. lust. Ill 14, 1:

nam proinde ei condici potest ,si paret eum
dare oportere' ac si mutuum accepisset. IV 6,

1 : actiones in personam sunt
,
per quas inten-

dit adversarium ei dare aut dare facere opor-

tere, . . . nam si Titius suam esse intendat (rem),

in rem actio est Vgl. femer Inst. IV 6, 2— 4.

8. 13—15 und in der Institutionenparaphrase des

Theophilus IV 6, 1—15. 15, 8. Ein Prozefipro-

gramm ist ja naturlich auch ohne Riicksicht auf

Bestellung eines Unterrichters gut denkbar. Man
kann hiebei die Sache so darstellen, dafi der Be-

amtenrichter ,ebe Anweisung fur sich selbst zu-

lafit' Wlassak Proz -Ges. II 60f. 60, 3 sowie die

daselbst Anm. 4 zitierte Literatur. Vom Stand-

punkte der Parteien aus erscheint aber das im
Programm an eine bestimmte Voraussetzung ge-

knupfte condemna bezw. absolve als Urteilsbitte

an den Richter, der zunachst die These Si paret

X esse condemna genehmigt und hernach den

Vordersatz derselben, die Realitat des X, selbst

priift. Wir werden also mit Bekker Aktionen

II 358ff. diese spaten ,Formeln(
als formulierte

Parteienvortrage zu erklaren haben ; die Parteien

bedienten sich eben gewisser praziser Wendungen,

woran die alten Schriftformeln ja so reich waren,

fort. Die hypothetische Fassung kann auch so

gut erklart werden und entspricht wenigstens

auBerlich der alten Formel: WT

cnn es dir scheint,

o Richter, daB X vorliegt, dann xazadlxaoov

avzov (reum) c3 dtxaozd. So fiigt sich dieser

geschmeidige Kondizionalsatz den verschiedensten

Prozefisystemen ein. Lm Geschworenenverfahren

ist er erne Anweisung der litigierenden Parteien

an den vom Praetor autorisierten, von ihnen be-

stellten iudex primtus. Bei Delegierung eines

UDterrichtere duich den Beamten ist er bedingter

tTrteilBbefehl des Oberrichters an den index dele-

gatm. Bei eigener Durcbfahrtuag des g&nzen

Pfotesses bis zum Urteil seitens des kognoszie-

rendeii Magistrate endlich ist er Urteilabitte an
diesen.

Quellen und Literatur. Die wichtigste

Quelle sind Gains Ihstitutionen ; im einzelnen

fanden diese sowie die flbrigen Quellen bereits

Erwahnung. Vgl. noch das StraBburger Frag-

ment aus Ulpians Disputationen , Lenel S.-Ber.

Akad. Berl. 1904, 1156C; Ztschr. f. Rechtsgesch.

XXXVHI 368 ff. Sodann das Fragmmtum de

10 formula Fdbiana auf einem Pergament der Samm-
lung Erzherzog Rainer, dazu Pfaff und Hof-
mann Mitteil. Papyrus Erzherzog Rainer IV Iff.

In den iustinianisierten Quellen ist formula fast

durchgangig- von den Kompilatoren gestrichen und

durch actio (im formellen Sinne) ersetzt worden.

Dazu Wlassak Edikt und Klageform 58f. tber

Dig. Ill 5, 46, 1 a. o. Unterlassen ist die Inter-

polation in Dig. XLVII 2, 42 pr. (Paulus): £i

servus navem exerceat non voluntate dotnini,

20 de eo, quod ibi perit, volgaris formula in do-

minum danda est, ut quod alter admisit ,dum-

taxat de peeulio', quod ipse exercitor, adiciatur

,ut noxae dederet'. Hier ist nicht das Formel-

blankett, sondern die Streiturkunde gemeint. Ferner

ist F. in einigen Inskriptionen stehen geblieben,

so in den der f. hypothecaria gewidraeten Mono-

graphien, sowie in der (im Index Florentinus

fehlenden, vielleicht durch die Schrift de aetio-

nibus bezeichneten, Wlassak Edikt 59, 5) Mo-

30 nographie des Paulus de conceptions formularum.

Die Darstellung beruht, wie aus den Literatur-

angaben ersichtlich ist, namentlich fur den klassi-

schen ProzeB auf Wlassaks Arbeiten. Far die

Formeln des nachklassischen ProzeBrechts vgl.

Wieding Der Justin. LibellprozeB 126ff. Bekker
Aktionen LI 225ff. 358ff., sowie die bei Wlassak
Proz.-Ges. II 61, 4 zitierte Literatur. Auf einem

vielfach anderen Standpunkt steht die altere von

Keller Litiskont. u. Urteil (1827) beeinflufite

40 Literatur, die in der Litiskontestation einen ideellen

Zeitpunkt, das Ende des Verfahrens in iure und

keinen Schriftformelvertrag sieht; so auch die

beiden bekanntesten ProzeBhand- und Lehrbiicher

Bethmann-Hollweg Zivilprozefi und Keller-

Wach Zivilprozefi 6. Wlassak folgen mit Mo-

difikationen Lenel Ztschr. f. Rechtsgesch. XXVIII
390ff. Wenger Actio iudicati 123ff. Girard
Manuel elem. d. droit rom.4 991ff. Sohmlnsti-
tutionenll §§ 49. 50. Czyhlarz InstitutionenS

50 § 159 insbesondere fur die Schriftlichkeit der

Formel S. 364**. Fur Keller haben sich auch

nach WT

lass aks Arbeiten mehrere Schriftsteller

erklart, soTrampedach Ztschr. f. Rechtsgesch.

XXXI lHff., dazu H. Erman XXXE 207f., 3

und wiederum Bekker XXXIV 339ff., insbes.

347. Neuerdings namenthch Holder Leipz. De-

kanatsprogramm 1903; Ztschr. f. Rechtsgesch.

XXXVn 197ff. Bekker XXXIV 344ff. Gegen

Holder und fur Wlassak mit neuerlichen Mo-

60 difikationen wiederum Lenel XXXVII 329C
Schlossmann Litis Contestatio (s. o.) und ihre

Besprechung durch H. Krtiger Ztschr. f. Rechts-

gesch. XXXIX 541ff., sowie die neueste Schrift

Schlossmanns Praescriptiones usw. {s. o.)

zeigen, daB sich die Wissenschaft bei den derzei-

tigen Ergebnissen uber Formel und Litiskonte-

station noch nicht zu beruhigen vermag. S.

die bemerkeDswerten auf Veretandigung abzie-
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lenden und Wlassak sich nahernden Ausfuh-

rungen Bekkers Ztschr. f. Rechtsgesch. XL
12ff., aber auch sein non liquet ftir die Form der

Litiskontestation des Schriftformelverfahrens ins-

besondere den Zeugenaufruf {litem conte start)
betreffend (S. 36f.). Vgl. den Art Litis con-

testatio.
II. Bestandteile der Formeln. Die Be-

standteile des Formelblanketts — sofern ein sol-

nam Ulic ita est ,quantum adiudiaari oportet,

index Titio admdieaW. Die Adiudicatio ist eine

Eigentumlichkeit der Formeln bei den Teiluugs-

klagen. tTber die altere mid jitngere privatrecht-

liche Bedeutung und die Stellung der Adiudi-

catio in der Forrael s. Wlassak o. Bd. I S. 362

—364, vgl. 349—351.
4. Condemnatio. Gai. IV 43 : condemnatio

est ea pars formulae, qua iudiei condemnandi

ches ftir den betreffenden Anspruch existiert —lOabsolvendwe potestas permittitur. Die Condem-

unterscheiden sich von denen der konkreten ent-

sprechenden Streiturkunde nur durch die Indivi-

dualisierung der Blankettworte in dieseT. Uber

die Iudexnennung als Formelbestandteil wurde

bereits unter I das Notige gesagt, Die oTdent-

lichen (vgl. u. 5) Formelbestandteile zahlt Gains

IV 39 auf: partes autem formularum hoe sunt:

demonstratio intentio adiudicatio condemnatio.

Wir beginnen mit dem absolut notwendigen For-

melbestandteil der

1. Intentio. Jede Formel muB eine Intentio

haben (Gai. IV 44). Ebenso wichtig wie die

Iudexbestellung ist die Bekanntmachung des Iudex

mit dem Streitgegenstande iiber den er judizieren

soil. Gaius definiert IV 41: Intentio est ea pars

formulae, qua actor desiderium suum concludit,

und filgt als Beispiele an: si paret N™ J\r«* A°

A° sestertium X milia dare oportere (intentio

natio enthalt die aus der intentio (und eventuell

demonstratio) zu ziehende SchluBfolgerung. Sie

ist — im Gegensatz zu demonstratio und adiu-

dicatio — ein bei alien Formeln mit Ausnahme
der Prajudizialklagen notwendiger Formelbestand-

teil. Die Condemnatio lautet im Formularver-

fabren immer auf Geld. Gai. IV 48: Omnium
autem formularum, quae eondemnationem habent,

ad peeuniariam aestimationem condemnatio con-

20 eepta est. Was die Erklarung dieses merkwur-

digen Phanomens anlangt, so ist beim Schweigen

der Quellen fiber Hypothesen nicht hinauszukom-

men. Sicher scheint nur der Zusammenhang dieser

Erscheinung mit dem Exekutionsrechte und viel-

leicbt mit der Ansicht der alteren Zeit, daB der

Leistungspflichtige im Weigemngsfalle nicht direkt

zur Erfiillung gezwungen weTden kOnne. Aber

damit ist die Erklarung nur hinausgeschoben,

certa bei einer persOnlicben Klage auf 1000), nicht gegeben. Leist o. Bd. I S. 843. J. Pfaff
-

/acm? 30 Prager Jurist. Viertelj ahrschr. XXXIV (1902), woferner quidquid p. N™ N™ A» A dare fad

[oportere] (intentio incerta bei einer personlichen

Klage, wobei der Iudex mit dem Streitgegenstande

naher in der Demonstratio [2] bekannt gemacht

wird) und endlicb si paret hominem ex iure

Quiritium A i A { esse (Intention einer dinglichen

Klage, rei vindicatio). Es gibt Klagen, welch e

nur eine intentio enthalten, sieut in praeiudi-

cialibus formidis, qualis est qua quaeritur, ali-

quis libertus sit vel quanta dos sit et aliae con-

plures (Gai. IV 44). Bei einer solchen Klage 40 deren Falle muB erst der Richter die Summe

mit der Formel: iudex esto an N* N* A* A*_li- ermitteln. Hiebei karm ihm eine Maximalgrenze

gesetzt sein (condemnatio cum taxations), die

wiederum entweder in einer bestimmten Geld-

summe bestehen kann (z. B. dumtaxat sestertium

X milia condemna, s. n. p. absolvito, Gai. IV
43. 51), oder in einer sonstigen, erst vom Iudex

zu ermittelnden VermCgensgrOBe (z. B. dumtaxat

de peculio vel si quid in rem N* X* versum est,

d. h. bis zur Hohe des Peculiums oder der Ver-

)Prage , .

sich S. 4ff. (Sep.-A.) eine eingehende Besprechung

der friiheren Literatur findet. Girard ManueH
1014. 10361 Die Kondemnationssurame ist ent-

weder in der Condemnatio der Formel ziffermaBig

angegeben (condemnatio eertae pecuniae) oder

nicht (condemnatio incertae pecuniae). Im einen

Falle lautet die Condemnatio beispielsweise (GaL

IV 43. 50) : Iudex N,n Nm A° A° sestertium X
milia condemna. si non paret absolve. Im an-

stellung dieses Tatbestandes, mehr begehrt der

Klager nicht, also namentlich keine condemnatio.

2. Demonstratio. Die Definition bei Gai.

IV 40 ist nicht vollstandig erhalten, doch ist

der Sinn aufier Zweifel : demonstratio est ea pars

formulae, quae [erganzt etwa praecipit id quod 50 sion), oder es kann dem Richter voile Freiheit

geriiur (Momm sen) o. a.], ut demonstretur

res de qua agitur; velut haec pars formulae

,quod Aa A" No N° liominemvendidW ; itemlmee

7
quod A^ A* [apud] N™ N™ hominem deposuit'.

Die Demonstratio enthalt also dort t
wo die in-

tentio allein nicht genttgt, eine genauere Angabe

des Tatbestandes, auf Grund dessen der Klager

seinen Anspruch erhebt und kommt demgemaB
nur bei actiones incertae vor. AuBerlich erkennt-

in der Bestimmung der Hohe der Summe gelassen

sein (condemnatio incerta et infinita, Gai. IV 43.

51). Auch in diesem letztgenannten Falle ist

die Wortfassung in der Condemnatio wieder ver-

schieden. Bei den actiones bonae fidei heiBt es

einfach (quidquid dare facere oportet ex fide bona)

eius condemna. Vgl. Lenel Edict, perpet. 230.

Girard 4 1014, 7. Besonders auffallend ist fur

uns die notwendig auf Geld gehende Verortei-

lich ist sie durch den einer mit quidquid be- 60 lung bei Klagen, welche von vornherem nicht—
" auf Geld, sondern etwa auf Leistung einer Arbeit

oder insbesondere (wichtigster Fall) auf Eeraus-

gabe einer kOrperlichen Sache auf Grand eines

obligatorischen oder gar dinglichen Anspruches

gehen. Auch hier wird namlich der Beklagte

niemals auf die Katuralleistung, also auch nie

auf die Herausgabe der Sachet sondern stets auf

Geld verurteilt (Gai. IV 48). Der Richter hat

ginnenden intentio (s. o.) vorangestellten quod-

Satz.

3. Adiudicatio. Gaius IV 42 definiert:

adiudicatio est ea pars formulae, qua permit-

titur iudiei rem alicui ex lUigatoribus adiudi-

eare: velut si inter coheredes familiae ercis-

eundae agatur, aui inter socios communi divi-

dundo, aut inter viemos finium regundorum.

2873 formula X' UJ.X11U10.

den Gettwert "tfer- Leistung entweder nach dem

Zeitpimkte der Litiskontestation oder der Ver-

urteUang zu ermitteln, je nach der Formelfassung:

qwmti ' ea res est oder quanU ea res ent, Um-

tampecuniam condemna. S. Czyhlarz Insti-

tutionene 403, aber auch Girard 645^ 4. Um
dennocb die Katuralleistung noch im ProzeBsta-

dium zu ennCglichen, schob man bei manchen

dieser auf Naturalleistung gerichteten Klagen,

so zunachst bei alien dinglichen Klagen auf Heraus- 10

gabe einer Sache, dann aber auch bei einer Reihe

personlicher Klagen (aufgezahlt bei Girard 1016)

die sog. clausula arbitraria oder den arbitratus

de restituendo vel exhibendo ein, wodurch der

Beklagte, ehe der Richter zur Geldkondemnation

schritt, zur Katuralleistung aufgefordert wurde.

Fiigte er sich dieser Auffordemng, so erfolgte

ein Freispruch, fiigte er sich aber nicht, so kam

es zur Verurteilung auf das klagerische Interesse

lich komprobiertem Amtsrecht (lust. Inst. Ill 13,

1) s. Wlassak o. Bd, I S. 311. Demgegentiber

beruhen die praetorischen Formeln auf ius hono-

rarium, d. i. auf magistratischem Amtsrecht.

Ihre intentio ist entweder eben falls in ius con-

cepta oder in factum. So unterscheidet man die

Formeln in

2. formulae in ius conceptae (Gai. IV 45f.)

und f. in factum.

A. In ius conceptae sind zunachst:

a) alle zivilen Formeln (1) und
b) von den praetorischen diejenigen, bei wel-

chen der Praetor die volksrechtliche intentio durch

Zusatze fur seinen amtsrechtlichen Satz brauchbar

macht. Dies kann wiederum zunachst

a) durch Fiktionen geschehen: formulae fic-

ticiae. Fehlt e3 zur Geltendmachung des zivilen

Rechtsverhaltnisses an einem Erfordernis des dare

oportere oder des rem ex iure Quiritium actoris
eS ZUr VeriULCHUllg alii uaa n.m6ciifluin: ±uvw^»v, ^^^, ™, ^ «-- - -- ~ v -

an der ausgebliebenen Leistung. Die Hohe dieses 20 esse, so weist eine solche Formel den Iudex an

Interesses konnte, wenn die Nichtleistung auf

dolus des Beklagten beruhte, durch klagerischen

Schatzungseid (iusiurandum in litem) taxiert

werden. Dies sowie bei der ebenfalls arbitraren

actio doli die drohende Infamie im Falle einer

Verurteilung, bei der actio quod metus causa die

Gefahr der Verurteilung aufs Vierfache, waren

genfigende indirekte Zwangsmittel, den Beklagten

bei actiones arbitrariae zur Naturalleistung zu

das Vorhandensein dieser mangelnden Voraus-

setzung anzunehmen, zu fingieren. So kann der

bonorum possessor die Klage des Erben nur auf

Grund einer Fiktion seiner hereditas geltend

machen. Gaius IV 34 nennt die Formel: Index

esto. Si A* As (der bonorum possessor) Lucia

Titio keres esset, turn [si eumj fundum de quo

agitur ex iure Quiritium eius esse oporteret usw.

wie bei der Klage des Erben. Oder, mit der

verhalten. Die Restitution auf Grund des Arbi- 30 re% vtndicaUo kann nur derjemge klagen, welcher

tratus ist demnach eine negative Bedmgung der

Kondemnation. Eine solche Formel lautet dann

:

Iudex esto. Si paret rem qua de agitur ex iure

Quiritium A^ Ai esse neque ea res arbitratu tuo

A° A restituetur, quanti ea res erit , tantam

pecuniam, iudex, .A
7'" N'n A" A° condemna.^ s.

n. p. absolve (rei vindicatio mit f. petitoria).

Lenel Edict, perp. 145. Erst das Kognitions-

verfahren kennt ein Urteil auf Naturalleistung, .*,,-. .— - ~ ^^

das manu militari vollstreckt wird. In diesem 40 Beispiele bei Gai. IV 34—38. Keller Zmlproz.— -- —--«• - • » - § 3i. Bethmann-Hollweg Zmlproz. II 30&

—312.

die Sache bereits im zivilen Eigentume hat, also r

wenn sich sein Eigentum auf Ersitzung griindet^

welcher die Sache bereits ersessen hat, Aber

wahrend des Usucapionsbesitzes gibt ihm die actio

Publiciana Schutz. Gai. IV 35 : Iudex esto. Si

quern hominem As A* emit [et] is ei traditus

est, anno possedisset, turn si eum hominem de

quo agitur ex iure Quiritium eius esse opor-

teret usw. wie bei der rei vindicatio. Weitere

Sinne ist Ulp. Dig. VI 1, 68 interpoliert. Lenel
Palingenesia II Ulp. frg. 2987. Girard 1018, 1.

S. Art. Condemnatio.
Quellen und Literatur. Gai. IV 39— 44.

48-52. Keller-WachZivilproz.6 19211*. §§39.

40. Bethmann-Hollweg Zivilproz. II 218ff.

(altere Literatur daselbst 218, 1). Girard Ma^

nuel 1007ff., sowie die meisten Institutionenlehr-

bticher, etwa CzyhlarzS § 159. Sohmli §§ 51.

53. Serafini Istituzioni I? 215f.

5. tiber die auBerordentlichen Formelbestand-

teile und zwar exceptio (Gai. IV 115—125), re-

plicatio (sowie duplicatio, Gai. IV 126—129),

praescriptio (Gai. IV 130-137) s. die betreffenden

Artikel.

DTI. Einteilungund Arten der Formeln.

1. Formulae oder actiones (im formellen Sinne) civi-

fesund konorariae. S. Wlassak 0. Bd. I S. 31 Of.

unter actio civilis. Der Gerichtsmagistrat hat

§,) Formeln mit sog. Umstellung der Subjekte.

Zweck dieser Formeln ist es, die condemnatio

fur und gegen einen anderen abzustellen als den-

jenigen, welcher in der intentio als berechtigt

oder verpflichtet erscheint. Ein Beispiel Gai. IV

35: der bonorum emptor kann die Klage des

Konkursschnldners in der Weise geltend machen,

50 bezw. seiners eits mit einer Klage gegen den Kon-

kursschuldner belangt werden, dafi die intentio

auf die Person des Gemeinschuldners, die con-

demnatio dagegen auf die Person des bonorum

emptor gestellt wird. Also Si paret N»* Ar
«>

A° A" (dem Konkursschuldner) C dare oportere,

Xw X* Lucio Titio (dem bonorum emptor) G
condemna, s. n. p. a. und analog im umgekehrten

Falle. Eine besonders wichtige Rolle spielen diese

Formeln mit subjektiver Umstellung in der Pro-

fur die zivilen Aktionen Blankette unter beson- 60 zeBstellvertretung, wenn far den Klager oder den

deren tberschriften
,

jedoch ohne zugehSriges

Edikt in seinem Album proponiert. Wlassak
Edikt 55. 66; Grunhuts Ztschr. XII 260ff.; 0.

Bd. I S. 811. In der /. civilis drflckt die in-

tentio ein ziviles Recht des Klagers aus: sie ist

*» it*8 coneepta oder utris civilis. Uber den

Ursprung der ZiTilaktionen meist aus Volksge-

setzen, zuweilen aber auch aus gewohnheitsrecht-

Beklagt*n ein cognitor oder ein procurator inter-

veniert. Gai. IV 86f. Keller Zivilproz. § 32.

B. Formulae in factum. Wahrend die f. in

ius conceptae ein ziviles Recht des Klagers als

Bedingung der condemnatio ansetzen, wird bei

den /. in factum der Iudex angewiesen, zu prfifen,

ob ein bestimmter Tatbesfcand vorliegt, und b«i

dessen Vorhandensein ein bestumntes Urteil zu
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sprechen. Gai. IV 46: initio formulae nomi-
wato eo quod factum est adieiuntur w verba,
per quae iudici damnandi absohendive potestas
datur. Die f. in factum lehnen sich also nicht
an zivile Klagen an, sondern beruhen auf freier

Formelbildung durch den Praetor. Sie kOnnen
als standige Formulare im Album verzeichnet
oder auch von Pall zu Fall dem einzelnen ge-
geben werden. Bethmann-Hollweg Zivilproz.

fur die Formellehre von grCBerer oder geringerer
Bedeutung. Es wird daher auf diese Einteilungen
und auf die dort angefuhrte Literatur hier aus-
drucklich zwfickverwiesen. Tgl. insbesondere zur
f. petitoria das o. S. 314f. (actio in rem) Be-
merkte.

Quellen und Literatur: Gai. IV 34—38. 45
—47. Keller Zivilproz. §§ 29-33. Bethmann-
Hollweg Zivilproz. II 303ff. Czyhlarz Instil

»

II 321. Wlassak o. Bd. I S. 313 lit. b. Als 10 § 160. Serafini Istituz.7 I 246ff. Girard Ma-
Beispiel nennt Gaius IV 46 die Klage des vom
libertus entgegen dem praetorischen Edikt in
ius vozierten Patrons: Eecuperatores sunto. Si
paret ilium patronum ah illo Itberto contra edic-
tum illius praetoris in ius vocatum esse, recu-
peratores ilium, libertum illi patrono sestertium
X milia eondemnate. s. n. p., absolvite. Fur
die Haufigkeit derartiger Formeln vgl. Gaius a.

a. 0.: innumerabiles eius modi alias formulae

irael* 1007ff. [Wenger.]
Fornaealia, rOmisches Staatsfest, angeblich

von Numa eingesetzt (Pliu. n. h. XVIII 8), zu-
sammenhangend mit dem Brauche, die Speltahren
im Ofen (fornax) zu dQrren (farris torrendi feriw
Plin. a. a. 0. ; Fornaealia feriae institutes sunt
farris torrendi gratia, quod ad fomaeem, quae
in pistrinis erai, saerifieium fieri solebat Paul.

p. 93; vgl. p. 83. Ovid, fast. II 519ff.); da es
in albo proponuntur. Vgl. Keller Zivilproz. 20 ein Fest der Curien war (Ovid, fast II 529f
M QQ TJ„4-l.™ TI.11.„._ ry- -1 TT o 1 o J- -,, • v

,
tg 33. Bethmann-Hollweg Zivilproz. II 313
-323.

Es kommt vor, dafi fur dieselbe actio der
Praetor in ius und in factum konzipierte For-
meln proponiert. Gai. IV 47 erwahnt als Bei-
spiel die beiden Formeln fur die actio depositi.

Hier lautet die in ius konzipierte Formel: ludex
•esto, Quod As A» apud N,n N^ mensam ar-
genteam deposuit, qua de re agitur, quidquid

inque foro, multa eireum pendente tabella, signa-
iur certa curia quaeque nota), ist wohl anzu-
nehmen, daB die Curien urspiunglich jede eiiie

gemeinsame fornax unterhielten. Das Fest war
nicht ein sacrum statum, sondern konzeptiv (Ovid,
v. 527f. curio legitimes nunc Fornaealia verbis
maximus indicit nee stata sacra faeit), es warde
durch den Curio maximus fur jede Curie ange-
setzt, und zwar raimer in der ersten Halfte des

ob earn rem Nm A>» A° A° dare faeere oportet 30 Februar : denn das Fest wurde regelmaBig be-
ex fide bona, eius index N«* N» A° A* condem- schlossen durch die auf den Tag der Quirinalia

(17. Februar) fallenden sog. stultorum feriae, annato, nisi restituat. s. n. p., absolvito. Die in
factum konzipierte Formel dagegen lautet : ludex
esto. Si paret An* Am apud Nm N™ mensam
•argentwm deposuisse eamque dolo malo JV* A*
A° A° redditam non esse

t
quanti ea res erit,

tantam peeuniam iudex A> N™ A A° condem-
nato. s. «. p., absolvitor fiber dieses Neben-
einanderstehen zweier Formeln fur dasselbe Bechts-

denen diejenigen Burger, die ihr Opfer am ge-

hSrigen Tage aus Lassigkeit oder aus Unkenntnis
ihrer Curie ver3aumt hatten, es nachholen konn-
ten (Varro de 1. 1. VI 13 Quirinalia a Quirino,
quod ei deo feriae et eorum hominum, qui For-
naealibus suis non fuerunt feriati. Fest. p. 254.
317. Plut. quaest. Eom. 89. Ovid. fast. II 513t

verhaltnis s. Keller Zivilproz. § 33 n. 365 und40 531f. Fast. Praen. Not. d. scavi 1904, 393ff.),

Wlassak o. Bd. I S. 311.

3. Formulae (actiones) directae utiles. Dber
die Einteilung der Formeln iu Haupt- und Stamm-
formeln und diesen nachgebildete jiingere Klage-
formeln s. Wlassak o. Bd. I S. 312 actio di-

recta a jind S. 322f. actio utilis.

Insofern die von den RCmern gewissen genera
actionum beigelegten Namen ,bald mehr ein wich-
tiges Merkmal der ProzeBformel und zwar der

Die von Ovid (v. 525, danach Lactant. inst. I 20\

35) aus dem Festnamen gefolgerte Gottin Fornai
hat es nie gegeben. [Wissowa.1

Fornaces, nur bei Ptolemaios erwahnter Ort
zwischen Baesippo an der Siidkiiste Hispaniens
(s. d.) und Arsa (s. d. Nr. 4) bei den Turdetanern
(U 4, 10 ^oQvaxts), der seinen lateinischen Namen
ofTenbar dort angelegten Back- oder SchmelzOfen
verdankt. Von dem modemen Hornachos in Bae-

neueren, der Streiturkunde, bald mehr des Rechts 50 turien, das seinen gleichbedeutenden Namen eben'
oder praetorischen Quasirechts betonen, dessen
Verfolgung die der Natur des letzteren ange-
paBte Formel vermittelt' (Wlassak o. Bd. I
S. 309), sind die von Wlassak o. Bd. I S. 309—323 gegebenen Einteilungen der actiones auch

falls von Bergwerken hat, ist die antike Ortlich-

keit, die vielleicht Station einer StraBe war, ver-

schieden (K. Mullers, Anmerkung zu Ptolemaios

fuhrt iire). [Hubner.]

NachtrSge und Berichtignngen

zum sechsten Bande.

S. 892, 34 ist einzuschieben

:

mhniton uberhefert mit der Erklarung JxdouZHoffmann (Makedonen 96) halt das Wort Ltz
,die hold bezaubernden', indem er es von &&?*%abhitet (maked 6aXay- = griech.^ *gjZ
t^Tl wteint nnpawend, weil die Chariten ur-

IS °hthonisclie Gottheiten waren (s. Bd. IU
^*. [Kazarow,]

S. 2227, 34 (Eupolemos) ist einzuschieben:

S. 1166, 67 (Euphantos) ist einzuschieben:

fthrt
Ung eineS ^tischen TotengSsan!

[J. Heinemann.]

Mal^rrn
Stfe

i76^
e^sch

\
nB^^> ^umzweiten

ji £ r? lvb/75 (Wescher-Foucarf- Tno«.

IS? Si'plsfflAnfflhrer bei dem unter den rartckberafenin vTWen von Hypata -B-Wrt^BSSd?^
SL ' ^ un

? wird ™ J
- «0 mit andem

20wobl in defGe^Xft^Sbe'n fit.

W° "

[Wissowa.]


